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A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
Bernhard Neumann, Der babylonisch-assyrische kiinslliche Lasurstein. Die Unters. 

eincs blauen babylon. Glasflusses crgab, daB in einem solchen kiinstlichen Lasurstein. 
aus Nippur aus der Zeit nm 1400 v. Chr. Kobalt nebon Cu ais Fiirbungsmittel ver- 
wandt worden war. Damit ist bewiesen, daB in einzelnen Gegendcn Asiens Co schon 
im Altertum bekannt war, wahrend die sachs. Co-Vorkk. erst seit 1520 techn. benutzt 
wurdcn. Demgegeniiber ist bislior in keinem blauen agypt. Glase Co gcfunden worden. 
(Chem.-Ztg. 5 i  [1927]. 1013—15. Breslau, Teclin. Hochsch.) SlEBERT.

Rene Fabre, Milteilung iiber Giacomo Giamician. Lebenslauf u. kurze Wur- 
digung der wisscnschaftlichen Verdienste des am 2/1. 1922 verstorbenen hochbedeu- 
tenden italien. Cliemikers. (Buli. Soc. chim. France [4] 41 [1927], 1562—66. Paris, 
Fac. de Pharm.) L i n b e n b a u m .

P. L. K. Gross, Fundanientalwissenschaften und Krieg. An Hand der Anzahl 
der Zitate der im Jahrgang 1926 des Journ. Amer. chem. Soc. zitierten Zeitscliriften 
stellt Vf. eine Statistik der literar.-chem. Produktion der Jahre 1912—1923 zusammen, 
aus der ersichtlich ist, inwieweit die chem. Unterss. bei den kriegfuhrenden Machten in 
Europa von 1914—1918 stark beliindert waren — in Deutschland viel starker ais in 
England — wahrend der Woltkrieg auf die Chemie der Vereinigten Staaten einen stark 
anspornenden EinfluB ausiibte. (Science 6 6  [1927]. 640— 45. Pomona Coli.) B e h r l e .

T. Martin Lowry, Die Eleklronenthewie der Valenz. VI. Die Mólekularstruktur 
von starken und sćhwachen Elektrolyten. (b) Reversible Ionisation. (V. vgl. C. 1927. II. 
2034.) Neben den in der neuesten Zeit stark in den Vordergrund getretenen „starken“ 
u. den Nichtelektrolyten gibt es ,,schwache“, dereń Ionisation reversibel ist. In vielen 
Fallen werden schwaclie Elektrolyte dann auftrcten, wenn eine Ionenbindung in eino 
Kovalenz dadurch iibergehen kann, daB sioh die Struktur des Mol. andert, wie dies 
beim tlbergang von ,,wahren“ in ,,Pseudo“-Elektrolyte der Fali ist. Dies ist um so 
leichter, je weniger fest das Anion sein Elektron halt; so beim Ubergang yom Methyl- 
phenylacridiniumchlorid in das Cyanid. Infolgedessen findet inan in diesem Fali bei 
der Żugabe von KCN zu der Chloridlsg. eino allmahliche Abnahme der Leitfiihigkeit 
bis zu dcm Werte fur KC1. Pseudoelektrolj^te sind nicht ais Nichtelektrolyte, sondern 
richtiger ais ,,schwache“ zu betrachten. Schwaclie Sauren konnen dann entstehen, 
wenn derartige Gleichgewichte zwischen Isomcren móglieh sind (Carbonsauren, Nitro- 
paraffine). Manchmal ist jedocli eine Pseudoform nicht wahrscheinlieh (z. B. Phenole). 
Durchweg muB man in allen wasserfreien Sauren eine kovalente Bindung des H  
annehmen. Dissoziation tritt infolgedessen beim Schmelzen nicht ein, wohl aber 
beim Lósen in W., weil dann — ohne Verletzung der Octettregel — der elektronen- 
freie H-Kern aus der Saure in ein H20-Mol. ubertritt, unter Bldg. von OH3+. — Bei 
schioachen Basen konnen 2 Wege von der Elektrovalenz zur Kovalenz fiihren: einmat 
durch Bldg. einer „Pseudoform“ (vgl. oben), oder durch Eliminierung der OH-Gruppe 
in kovalenter Bindung ais W., z. B. NH:i H 20  [NH4]+OH_. Man kann aber
weiter naeh Latimer u . R o debush  (C. 1920 ."III. 903) annehmen, daB ein Gleich-

H
gewicht NH,,+OH~ ^  H : N : H : 0 : H  besteht. Die 2. Formel nimmt biralenten

ii
H  an. Solcher diirfte denn auch in (H20 )2, (H20 )3 usw. yorhanden sein. Ais Bei- 
spiel fur schwaclie Salze wird zunaehst SnCl4 besprochen. In leicht sehmelzenden 
u. fliichtigen Salzen ist kein don Alkalihalogeniden entsprechendes Gitter anzunehmen, 
in dem jedes łon von Ionen entgegengesetzter Ladung gleiclimaBig umgeben ist, 
sondern die Moll. miissen schon im Krystall gebildet sein, wie die Róntgenanalyse 
fiir SnJ4 beweist. Wenn aber SnCl.j in fl. S 0 2 merkliclie Leitfiihigkeit zeigt, muB
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trotz des Octetts Ionisation moglich sein. HgCl2 zeigt auffiillig geringe, HgCN ver- 
scliwindende Leitfaliigkeit. Fur Kalorael ist die Formel Cl—Hg—Hg—Cl durdi 
Unterss. in wss. Lsgg. wio durch Rontgenanalyse gefunden; Hg hat also Neigung 
zur kovalentcn Bindung. Es hat 2 Kovalcnzen im (HgCl).2, 1 Koyalenz u. 1 positivc 
Elektrovalenz in dcm gut leitenden N 0 3_Hg+—Hg+N03“, 2 Elektrovalcnzen im 
Hg++2C10.1_ . Beim HgCl2 ist also ein vefscjiiebbares Gleiebgewicht gemaB Cl—-Hg—Cl 
^  Hg++ +  2 Cl-  moglich. Weiter wird auf den Unterschied im Dissoziationsgrad 
z. B. zwischen Ca-Lactat (40% boi 0,257-n.) u. dcm Cu-Salz (17°/0 boi 0,271-n.) hin- 
gewiesen; dieses Beispiel zeigt, da[3 dic Festigkeit der Koordination verschiedener 
Metalle an dasselbo negative Radikal verschieden ist. Sogenannte nullwertige
Koordiiiationskomplexe z. B. [P t-2 NH3-2 N 0 2]± , sind keine Nichtelektrolyte, 
sondem scliwaehe Salze, denn sic leiten den Strom etwas, u. zwar je nach der Kon- 
figuration (cis u. trans) yerschicden. Fiir C-Iialogenbindungen sind allo Vorbedin- 
gungcn zur Bklg. wahrer Kovalenzen gegeben, trotzdem kann Dissoziation eintreten, 
wenn diese Bindung durcli Substitution gescliwiicht ist, z. B. im (C6H5)3CBr. Es 
ireten dann bci den verscbiedenen Substitutionsprodukten in fl. S 0 2 alle Grade von 
Dissoziation vom starkcn bis zum schwachen Elektrolyten auf. (Trans. Faraday 
Soc. 24 . 1— 10. Cambridge, Univ.) K l em m .

E. Kordes, Uber die Iłeaktionsfahigkeit fesler Stoffe. Yf. gibt ein Bild der An- 
seliauungen, uber die Rkk. u. dereń Anwendung auf teehn. Gebiete. (Zement 17. 94—98. 
K;W.I. f. Silicatforscbung.) Sa l m a n g .

W ilhelm  Jander, Beaktionen im jesień Zustande bei hoheren Temperaiuren. II. Mitt. 
Jiealclionsgeschwindigkeiien exotherm verla,ufender Umselzungen. (I. vgl. C. 1927- II. 
1113.) Die Verss., die fiir endotherm verlaufende Umsctzungen aufgestclltcn Glei- 
chungen (1. c.) aucli hier anzuwenden, zeigten, dal3 diese nur fiir den Anfang oder das 
Ende der Rk. giiltig sind, u. zwar wegen der clurch die Reaktionswarmc entstehenden 
Temp.-Erhohung gegeniiber der Ofentemp. Es wurde nun die neue Gleichung auf-

, m , * / m  — x  2 3 r, / / W — 1? " ’
gestellt: 1 y  100 — c/ l°g z - r  log & log 1̂ j /  1QQ
dor prozentuale Umsatz, z die Zeit, b' das Diffusiónsverm6gen bei Reaktionsbeginn u. c' 
eine mit der Temp. sieli andernde Konstanto ist. Zur tJberpriifung der Richtigkeit wurde 
die Rk. BaC03 ~f WO  ̂=  Ba W O.i +  CO,, (1:10) untersucht, u. zwar die Anfangs- 
u. Endrlc. gesondert. Die aus dem experimentell gofundenen x u. aus z berechneten

/ 3/TnnT-yA -  21950
Werte von k' =  ( l — 1 / — fó o ~ ~ T ś t in im te n  mit den aus k' — 3,76- 108-e T
berechneten nur fiir die Endrk. befriedigend uberein. Fiir dic Anfangsrk. dagegen 
nicht, ■wegen der langsamen Ableitung der Rk.-Warnie. Aus der zuoberst gonannten 
Gleicliung wurde fiir melirero Tempp. x ermittelt, das von dem experimentoll 
gefundoncn nur wenig abwciolit. Hiorbei nahm d  bis 526° zu u. fiel dann wieder, 1/ 
waclist starli mit steigender Temp. Fiir obi go Umsetzung gilt beim Verhaltnis 1: 1

_ "16070

der Bestandteile die Gleichung k' =  7900 e 1 , sowie die an der Spitze genannte,
sic wurde wieder mit gutem Erfolg fiir vielc Tempp. gepriift. Hier nahm c erst scTmell, 
dann langsam ab, b' waclist beim Stoigen der Temp., der Zusammenhang zwisehen 
letztęren. beiden laBt sich hier wie bci der 1. Versuchsreihe durcli eine einfacho Bc- 
ziehung wiedergeben. — Dann wurde die Rk. Ag.-,SO.t -f- PbO =  Ag.fi +  PbSO^ unter
sucht, die infolge des rasehen Zerfalls des Ag„0 bei Temp. iiber 500° sich den obigen

_  33100

Rkk. im Yerlauf anschliefit. Hier gilt k' =  2,27-1013 e 1 , die Uberpmfung der
Grundgleichung bei 4 Tempp. ergab gute Resultate. Ferner wurde aus k' der Diffusions- 
koeffizient bei 900° ais annaliernd 15,7 • 10“8 errechnet, in der GroCenordnung iiber-

«
einstimmend mit anderen, bekannten Werten. Aus dor Gleichung k' =  C' e T wurde 
a bestimmt, u. aucli ahnlich einigeii bereits bekannten a-Werten gefunden. (Ztsehr. 
anorgan. allg. Chem. 1 6 6  [1927], 31—52. Wiirzburg, Univ.) " B e e l it z e k .

W ilhelm  Jander, Reakiionen im festeu Zustande bei hoheren Temperaiuren.
III. Mitt. Helerogene Gleichgewichte bei Systemen, die mit einer Gascnlwicklung ver- 
bunden sind. (II. vgl. vorst. Ref.) Obeugenanntc Systeme zeigen ahnliche Yerhaltnisse, 
wio sie bci Dissoziationen mit Gascntw. auftreten. Es wird die Apparatur (Federwagc
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unter Druck mit Heizung) besckrieben, zu dereń Erprobung die bereits erforschte 
(AndeuSSOW, 0. 1 9 2 5 . I. 2278) Rk. CdC03 =  CdO -f- CO,, benutzt wird. Tabellen 
zeigen, wie bei yersebiedenen Tempp. der zum Gleichgewieht gehorige Druck durch 
Wagung gefunden wird, die Resultatc stimmen unter Bcriicksiclitigung einer Fehler- 
ąuelle (ungenaue Temp.-Messung) gut mit denen von A n d ru ssow . Ferner wird die 
Gleichgewichtseinstellung fiir die Rk. JiaC03 -f- SiO., =  BaSi03 -f- CO., untersucht, 
u. zwar zwischen 700 u. 900°, die Konstanten fiir die NERNSTsche Naherungsformel 
(Q0 =  34 000 cal. u. e =  0,0031) errcchnet, auch die Warmetonung der Rk. fiir T =  0 
(—3-1 Cal.). (Ztselir. anorgan. allg. Chem. 1 6 6  [1927]. 113—24. Wiirzburg, Univ.) B e r l .

C. Drucker und R. Huttner, Die thermische Dissoziation des Mangandio%ydes. 
Die bislierigen Ergebnisse an Mn02, das durcli Gliihen oder Fallung hergcstellt war, 
widersprechen sieli ziemlicli. Die Vff. benutzen gefalltes Mn02; das Endprod. Mn20 3 
stellen sie aus MnO dar, wobei sieli ergibt, daB der 0 2-Druck von MnO., zwiseben 500 
u. 550° 1 at betragen muB. Aus Mn(N03)2 durch Schmelzen gewonnenes, kom- 
paktes Mn02 ergibt keine reproduzierbaren Drucke, mit K2S.,Os aus MnSO.,-Lsg. her- 
gestelltes u. gut entgastes zeigt bis gegen 480° Reversibilitiit, bei hóheren Tempp. nur 
langsames Erreichen des Gleichgewiehts von holieren 0 2-Drucken lier (Ermiiden der 
Oberflśiche). Definierte Hydrate sebeinen niclit vorzuliegen, MnO, ist nicht hygroskop.
— Arbeitet maji dynam., so spielt die Ermiidung der Oberflaclic (Bldg. einer Mn20 3- 
Schicht, die die Nachdiffusion von 0 2 aus dem Innem erschAvert) keine Rolle. Bei etwa 
400° stcigt die Dissoziationskurve steil an (381° 78,3 mm, 397° 89,6 mm; an einem 
anderen Praparat reichlicli hoch: 318° 21,5 mm, 406° 407 mm). Es ergeben sich zwei 
Kurvenzuge: Die Oberflache der amorphen Substanz („Zerkluftung") kann den 
Druck p  beeinflussen, da/5 er nicht melir ais Konstantę anzusehen ist. Zwischenprodd. 
bilden sich n i c h t ,  das Endprod. ist Mn20 3; die beiden festen Phasen MnO., u. j¥»20 3 
bilden fesłe Lsgg., so daB falsche Gleiehgewichte auftreten; MnO scheint nicht auf- 
zutreten. Bestst. von EKK. mit Mn02, das etwas 0 2 verloren hat, weisen darauf hin, 
daB sich die Teilchen sofort mit Mn20 3 iiberziehen, das die EK. bestimmt. Nach innen 
folgen dann feste Lsgg. u. ein unveriindertei' Kern von Mn02. Das Normalpotential 
von Mn20 3 war nicht zu ermitteln.

Aus den Drucken 21,5 mm fiir 318°, 407 mm fiir 406° folgt eine Warmetonung 
von — 26,6 kcal. Ais sicherster Mittelwert sind 20 kcal. anzunehmen. Die Rk. 
2 MnO.,— >- 2 MnO -j- (0 2) ergiibe iiber —70 kcal., also fiillt die Bldg. von MnO 
fort, auch die von Mn30 4. Allerdings folgt aus anderen Datcn fiir 4 Mn02 — >- 2 i ln 20 3 +  
(0 2) eine Warmetonung von — 51 kcal.

Bonigenaufnahmen von reinem MnO.,, Mn.,0.^ u. Zwischenprodd. (Pulverdiagramme) 
ergeben, daB die beiden reinen Oxyde strukturę] 1 deutlich verscbieden sind. Halb- 
zers. MnO, liefert fast samtliche Linien der beiden genannten Oxyde, so daB die nach 
ganz versohiedejien Methoden ermittelten Befunde gut zusammengehen. (Ztschr. 
physikal. Chem. 1 3 1  [1927], 237—66. Leipzig, Phys.-ehem. Inst.) W. A. R o tii.

Frederick George Soper und David R eginald Pryde, Die Aktivitatstheorie 
der RealcliGiisgesćhwindiglceU. Die Bealction zwischen N-Chloracetamlid und Salz- 
siiure. Es wird die Loslicbkeit von N-Chloracetanilid in KCl, K N 0 3 u. IIKO?:, die 
Geschwindigkeit der Cl2-Bldg. aus N-Chloracetanilid u. HC1 verschiedener Konz. 
in Abliangigkeit von der Konz. des zugesetzten Phenols, p-Kresols oder Acctanilids 
u. dio Hydrolysengeschwindigkeit des Cbloramins in wss. Lsgg. von H2S 04, H N 03 
u. HClO.j in Ggw. von p-Kresol bei 25° bestimmt. In Abwesenheit von Saure zers. 
sich das Chloramin innerhalb 7 Stdn. nicht merklicli; in saurer Lsg. verliiuft die Zers. 
monomolekular. Die Hydrolysengeschwindigkeit ist fiir H 2S0.1( H N 03 u. IICIO, 
bei derselben Konz. prakt. gleich. —  Da die Konz.-Gleichgewichtskonstanten durch 
die Ggw. von Elektrolyten beeinfluBt werden, sind die klass. Geschwindigkeits- 
konstanten keine wirklichen Konstanten, u. die Anwendung einer Gleichung v =  
k ‘/Katalysator' ̂ ..fi 11 zur Rest. der effektiven Katalysatorkonz. ist nicht zulassig. 
Vff. gelangen zu der allgemeinen "Gleichung v — k0aA a ]}F1 (Aktivitaten)-jP2 (spezif. 
Wrkg. des Losungsm.)-P3 . . . Fn, wobei die Funktionen Fv  F2 . . . den beiden ent- 
gegengcsetzten Rkk. der reversiblen Umwandlung gemeinsam sein sollen. Die Um- 
setzung zwischen HC1 u. N-Cliloracetanilid liifit sich durch den einfachsten Spezial- 
fall der allgemeinen Gleichung, namlich durch die Beziehung v =  k a L aj,, darstellen. 
Dabei sind die Aktivitaten beider reagierender Stoffe in Ggw. des anderen einzusetzen; 
die Aktivitat des Cbloramins nimmt um 13% ab, wenn die HCl-Konz. von 0,1 auf
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],5-n. steigt. Die Rk.-Gesehwindigkeit soli durcli dio in der Zeiteinheit pro Volumen- 
oinheit, nicht pro Gcwichtseinheit der Lsg. limgewandelten Moll. gemessen werden. 
Die Rk.-Gescliwindigkeit ist imabhangig von der Yiscositat. (Joum. chem. Soc., 
London 1927. 2761—70. Bangor, Univ. Coli. of Nortli Wales.) K r u g e r .

Gosta Akerlof, Zersetzung von Diacetonalkohol in AlJcalihydroxydlósungen. (Vgl.
C. 1927. I. 1655.) H a rn ed  (C. 1926. I. 2437) hatte gezeigt, daB in wss. Lsgg. von 
Alkalichlorid u. Salzsaure bzw. Alkaliliydroxyd von kon-stanter Molaritiit die Lo- 
garithmen der Aktivitatskoeffizienten der Sauro bzw. Base direkt ihren Konzz. pro- 
portional sind. Yf. hatte ferner gezoigt (C. 1927. I. 1655), daB dio Zers.-Gesckwindig- 
keit von Diacetonalkohol in Alkalihydroxyd-Alkalisalz-Lsgg. dem OH_-Geh. folgte. 
Dalier wurde jetzt die Zers.-Geschwindigkeit in derartigen Lsgg. uber einen groBeren 
Bereieh gemessen, um so einen Vergleicli zwischen Zers.-Geschwindigkeit u. elektro- 
motor. bestimmten Aktivitaten zu erhalten. Die Durchfuhrung erforderte die Messung 
von Rk.-Geschwindigkeiten mit Halbperioden bis zu 30 Sek. Es wird eine Methode 
bescliricben, wie diese durehfiilirbar sind. Die Best. kommt dabei auf Langenmessungen 
mit dem Katliotometer heraus. Bei nocli groBeren Gescliwindiglceiten wurden nur 
teihyeise befriedigende Werte erzielt, meist fuhrten unyermeidliche Fehlcr zu zu 
niedrigen Werten. — Mit der Methode wurden Bestst. der Zers.-Geschwindigkeit in 
wss. KOH-, NaOH- u. LiOH-Lsgg. durchgefiihrt. Bis zu einer Konz. yon 2,2-n. 
zeigte sich Proportionalitat zur Hydroxjrdaktivitiit. —■ Die eingangs genannte Priifung 
der Ilk.-Geschwindigkeit in Alkalihydroxyd-Alkalisalz-Lsgg. zeigte in tlbereinstimmung 
mit den genannten Messungen der EK., daB log K /N  linear mit der Hydroxydkonz. 
variiorte. —• Bestimmte man dio Geschwindigkeiten bei verschiedenen Molaritaten, 
so zeigte sich, dafi bei gleichen Gesamtkonzz. dio log K /N -W eito  linear von den 
Hydroxydkonzz. abbangcn. Dio Kurven fur jeweils gleiche Gesamtmolaritat gehen 
einander parallel. (Gleiches gilt bekanntlich fiir dio Logarithmen der Aktivitats- 
koeffizienten der Hydroxyde.) Die Werte fur salzfreie Hydroxydlsgg. liefien sich 
fiir niedrige Konzz. bestimmen, fiir hohere Konzz. jedoch nicht, da die Geschwindig- 
keiten zu groB wurden. Man konnte aber Salz-Hydroxyd-Lsgg., die bis zu 6-molar 
waren, z. B. 2 Moll. Hydroxyd u. 4 Moll. Salz entliielten, messen u. dio Werte fiir 
die Salz-teilkonz. 0 so extrapolieren, daB man die Gerade fiir dio Gesamtmolaritat 6 
mit der aus den niedrigen Konzz. erhaltcncn Kurve fiir die Hydroxyde zum Schnitt 
brachte. Dio so erhaltenen Rk.-Geschwindigkeiten fiir die Hydroxydlsgg. hoher 
Konz. stimmen mit den aus den Aktivitatcn berechneten sehr gut iiberein. — SchlieBlich 
gibt Vf. eine allgemeine Gleichung fiir die Abhangigkeit- der Zers.-Geschwindigkeit 
von Diacetonalkohol von den Aktm taten der anwesenden Elektrolyte, die der von 
H u c k e l (C. 1925. I. 1684) gegebenen allgemeinen Gleichung fiir die Aktivitats- 
koeffizicnten (in ihrer vereinfachten Form) sehr ahnlich ist. — Eine Reihe von Mes
sungen anderer Autoren iiber Rk.-Geschwindigkeiten, die durch Ionen katalysiert 
werden, werden auf die Giiltigkeit der von Yf. beim Diacetonalkohol gefundenen 
Gesetzmafiigkeiten gepriift u. im allgemeinen in tjbercinstimmung befunden. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2955—81. Philadelphia [Penn.], Univ.) Klemm.

P. W alden, H. U lich  und E. J. Birr, Untersucliungen an ticfschrnelzenden Salzen.
II. Die ehklrische Leitfahigkeit g&schmolzcner Pikraie. (I. vgl. C. 1 9 2 8 .1 .1000.) Es werden 
die Leitfahigkeilen der bereits angegebenen 22 geschmolzenen alkylierlen Pikraie in 
einem Temp.-Gebiet zwischen 40 u. 220° in Intervallcn ron 10° bestimmt u. dio Aqui- 
valentleitfahigkeiten berechnet. Die Resultatc lassen sich fiir nicht zu tiefe Tempp. 
durch eine ąuadrat. Gleichung mit zwei empir. Konstanten wiedergeben. Bei den 
mono-, di- u. trisubstituierten Ammoniumpikraten fallt sowohl A  (mol. Leitfahigkeit) 
wie auch n (spezif. Leitfahigkeit) mit steigender MolekulargróBe regelmafiig ab, docli 
yerlangsamt sich der Abfall mit zunehmendem Molgewicht. Bei den primaren Salzen 
Terlangsamt sich der Abfall von A  pro hinzukommende CH2-Gruppe auch relativ: 
von 21% bis auf 7%, wenn Z  von 2 auf 7 wachst. Bei sekundaren u. tertiaren Salzen 
blcibt der relative Abfall von A  pro CH2-Gruppe mit 10° prakt. konstant. Bei den 
ąuaternaren Salzen bleibt A  von Z  =  8 bis Z =  12 prakt. konstant, wahrend der 
Abfall von hier zum N(Cr>Hn )4-Pikrat hin mit A A  =  0,26 (ca. 5%) pro CH„-Gruppe 
genau gleich dem mittlercn Abfall in der Gruppe sekundarer Salze ist. An den 
«-Werten wird auch bei den ąuaternaren Salzen ein ziemlich regelmaBiger Abfall 
festgestellt. Durch den aufierordentlich grofien EinfluB des Substitutionsgrades 
"irird der EinfluB der Mol.- u. IonengróBe weitgehend iiberdeckt. Die ZL-Werte fiir 
gleich groBe Salze mit von 1—4 wachsendem Substitutionsgrad yerhalten sich etwa
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wic 1 :2 :  1,7: 7. Der EinfluB der Ionengrófie u. des Substitutionsgrades auf die 
Grenzleitfahigkeiten Aoo ist wesentlieh goringer ais der auf dio Leitfahigkeiten A  
im SchmelzfluB. In allen Fallen leiten die n. Verbb. besser ais die Isoverbb. Dio 
Temp.-Abhiingigkeit der Leitfahigkeiten liiBt sieli dureh eine Gleichung wiedergeben, 
nach der im Gegensatz zu dem Verh. anorgan. Schmelzelektrolyto A  mit der Temp. 
beschleunigt wachst u. erst bei hochsten McBtempp. der Anstieg aUmahlich fast gerad- 
linig wird. (Ztsohr. physikal. Chem. 1 3 1  [1927], 1—20.) L e s z y n s k i .

P. W alden, H. U lich und E. J. Birr, Untersuchungen an tiefschmelzenden Salzen.
III. Die innere Beibung geschmolzener Pikrate. (II. vgl. vorst. Ref.) Nach der AusfluB-
methode werden die V iscositdtcn der angegebenen 22 allcylierten Pikrate in einem 
Temp.-Gebiet zwischen 80 u. 220° in Intervallen von 10° bestimmt. Die Ergebnisse 
lassen sich wieder in erster Annaherung dureh eine ąuadrat. Gleichung mit zwei 
empir. Konstanten wiedergeben. Der EinfluB des Mol.-Gew. tritt aueh fur die Vis- 
cositaten hinter den des Substitutionsgrades zuriick. Wahrend sonst in homologen 
Reihen organ. Stoffe ein regelmiiBiger Anstieg der Viscositat mit dem Mol.-Gewieht 
stattfindet, wird bei den Pikraten zunachst ein Abfall u. dann nach dem Durehgang 
dureh ein Minimum erst ein Anstieg beobachtet. Die primaren Isoverbb. liegen be- 
trachtlieh hóher ais die n. Verbb. Fur gleiclies Mol.-Ge w. (Anzahl der CH2-Gruppen 
z =  7 bis z =  10) verhalten sich die Viscositaten der n. primaren, sekundiiren, ter- 
tiaren u. ąuartaren Salze zueinander wie 4: 1,6: 1,2: 1. Fiir den Temp.-Koeffizienten 
der Fluiditiit ergibt sich dieselbe Beziehung wie fiir den Temp.-Koeffizienten der 
Leitfahigkeit. (Ztschr. physikal. Chem. 1 3 1  [1927]. 21—30.) LESZYNSKI.

P. W alden. H. U lich  und E. J. Birr, Untersuchunge.n an tiefschnelzenden Salzen.
IV. tjber den Mólekularzustand geschmolzener Pikrate. (III. vgl. vorst. Ref.) Aus
der Diskussion der Ergebnisse der friiheren Mitteilungen u. aus dem Vergleieh der 
Salzschmelzcn mit Lsgg. der gleichen Salze in differenzierenden Lósungsmm. ergeben 
sich die folgenden Vorsteilungen iiber den Mólekularzustand der untersuchten tief- 
schmelzenden alkylierten Arnmoniumpikrata im SchmelzfluB: Die Pikrate der ąuater- 
niiren Ammoniumbasen sind im SchmelzfluB prakt. vollstandig dissoziiert, wahrend 
die niedriger substituierten Salze einen groBen Anteil undissoziierter Moll. enthalten; 
unter „undissoziierten Moll.“ werden mit BJERRUM Ionenpaare verstanden, dereń 
Bestandteile dureh starko gegenseitige Deformation erheblieh andere Eigg. haben 
ais die freien oder assoziierten Ionen. Der Dissoziationsgrad der sekundami Salze 
betragt schatzungsweise 1/2, der der tertiaren u. primaren 1/5. Der Effekt der Kation- 
groBe ist ein ahnlicher wie in verdiinnten Lsgg., diirfte also im wesentliehen dureh 
die mit zunehmender GróBo abnelimende Ionenbewegliclikeit olinc gleichzeitige Ande- 
rung des Dissoziationsgrades zu erklaren sein. (Ztschr. physikal. Cliem. 1 3 1  [1927]. 
31—48. Rostock, Physikochem. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

W . Herz, Ober SchwingungszaMen bei organischen VerVindungen. Wie friiher 
(C. 1927. II. 1116) fiir binare anorgan. Verbb. wurden nunmelir fiir organ. Verbb.

/  y e
die W erte der LlNDEMANNschen F orm el F = 2 ,8 0 - 1 0 ’2 ] / ~jL~ yy~ ©rmittelt, worin

v die Schwingungszahl, A  das Molgewicht u. V das Molvolum bedeutet, T  e den F. 
absolut. Das meist nicht bekannte V wurde nach den Formeln von R. L o r e n z  (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 9 4  [1916]. 240) errechnet, dann die Werte fiir viele homologe 
Reihen, z. B. Paraffine, Ring-KW-stoffe, Alkohole, Siiuren u. a. Ais GcsetzmaBigkeiten 
wurde gefunden: Die i>-Werte nehmen mit waehsendem Mol.-Gew. in homologen Reihen 
ab u. unterscheiden sich bei isomeren Verbb. ein wenig. Bei analogen Verbb. mit 
gleicher Kohlenstoffzahl steigt der v-Wert von der einfachen iiber die doppelte zur 
dreifaehen Bindung. Bei Ersatz yon H2 dureh Halogen sinken die v-Wer te um so 
mehr, je gróBer das eintretende Halogengewicht ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
166_[1927]. 110—12. Breslau, Univ.) B e r l it z e r .

Gr. Subrahmaniam, Viscositdt von Metallen: Wi&mut. (Vgl. C. 1927- I. 2966.) 
Der Viscositatskoeffizient von Bi wird nach Bestst. von H a r r is  (Physical Rev.
[1] 35 . 95) zu 13,71 X 108 poises berechnet. (Naturę 120 [1927]. 770. Vizianagram 
[Ind.].) E. JOSEPHY.

H. Zocher, iiber die Einwirkung magnetischer, elektrischtr und 7necJianischer 
Krdfte auf Mesophasen. Vf. bezeichnet diejenigen Aggrcgatzustande, bei denen mancho 
der 6 tjberfiihrungsoperationen, dureh die man von der Lago einer Atomgruppe zu 
der Lage irgendeiner anderen gleiehwertigen gelangt (3 Translationen u. 3 Rotationen)
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period., andere aber statist. kontinuierlich sind, ais ,,Zwisclienzustande“ oder ,,Meso- 
pliasen“, u. zwar cntsprcohcnd der Nomenklatur von F r ie d e l  denjenigen Zustand 
ais ,,nemat. boi dem auBer allen Translationcn nur eine Rotation kontinuierlich aus-
zufiihren ist, u. ais „smekt.“ diejenigen Zustande, bci denen auBer 2 Rotationen nocli 
oino Translation in Richtung der kontinuierlichen Rotationsachse period, ist. Es wird 
das Verli. von Mesoplmsen bei magnet., clektr. u. meclian. Einww. bcsprochen. Es ist 
niclit moglieh, durcli ein Magnetfeld an niclit enantiomorplien Systemen elektr. Polari- 
sation z u erlinlten. Die UnvolIstilndigkeit der Einstellung im Magnetfelde ist auf reine 
Gronzfltiohenwrkg. zuriickzufuliren. Die elektr. Anisotropie stelit mit der chem. Konst. 
in Zusammenhang; Vf. hat an melireren nemat. u. smekt. Stoffen eine orientierende 
Wrkg. des elektr. Feldes beobaclitet, u. zwar fand sieh im Gegensatz zu den bisher 
bekannten Ftillen bei asymm. Formel eine Parallelstellung zum Felde, wiihrend die 
Stoffo mit symm. Formel sieli senkreeht dazu stellten. Beim nemat. Zustand miissen 
fur die Bewegung parallel oder senkreeht zur Aehse die Koeffizienten 7]t bzw. ?;c der 
inneron Reibung versehiedcn sein, u. zwar ?j£ <  i]Q (Einstellung der Aehse parallel 
zur FlieBrichtung), beim smekt. Zustand ist reiner Yiscositiitswiderstand nur senkreeht 
zur Aehse moglieh, u. es ist zu erwarten, daB sieli die Aelise senkreeht zur FlieBrichtung 
stellen wird. Tatsiichlicli fand Yf. bei einer gróBeren Zahl von nemat. Systemen, daB 
sieli bei FlieBbewegungen stets die starker gebrochene Sehwingungsrichtung parallel 
zur Bewegungsriclitung stelit o; bei smekt. Kórpern zeigte sieh Parallelstellung der 
Riehtung der sehwaehercn Lichtbreehung zur FlieBrichtung. Die mechan. behinderte 
Einstellung im Magnetfeld wird mathemat. behandelt. (Pliysikal. Ztschr. 2 8  [1927]. 
790—9G. Borlin-Dahleni, Kaiser Wilhelm-Inst. f. pliysikal. Chem. u. Elektro- 
cliom.) * K r u g e r .

Robert Martin Caven und W illiam  Johuston, Gleichgewicht im System CuS04- 
Na.tSOj-ILO bei 0°, 250 und 37,5°. Bericlitigung. (Vgl. Journ. chem. Soe., London 
1 9 2 7 . 2358: G. 1 9 2 7 . II. 2491.) Die auf S. 23G3 der frulieren Mitt. gegebenen Zahlen 
fiir die Moll. Na2S 04 pro 100 g W. sind mit 0,S38 zu multiplizieren; Fig. 4 ist ent- 
spreehend abzuiindern. (Journ. chem. Soe., London 1 9 2 7 . 2902. Glasgow, Royal 
Techn. Coli.) K r u g e r .

Berkeley, Assoziation in Fliissigkeiten. Vf. gibt eine opt. Blethode an, mit dereń 
Ililfo Assoziation in Fil. nąchgewiesen werden kann. (Naturę 120 [1927]. 840—41. 
Gloucestershiro.) E. J o s e p h y .

Erling Schreiner und E. Bodtker Schreiner, Die Hydratation einwertiger Ionen. 
Im AuschluB an die friiliere Arbeit (C. 1925. I. 473) wird die Hydratation des II-, 
OH- u. Zt-Ions sowio von IICl, IIBr, H J  untersuclit, die Zus. der angewandten Gas- 
ketten u. in Tabellen die Hydratationszahlen bei yerschiedenen Konzz. gegeben. 
(Ztsohr. anorgan. allg. Chem. 166. 219— 24. Trondhjem, Techn. Hochsch.) B e r l .

H . R. Bruius, Der Soret-EJfekl in terdiinnłen Losungen. Aus einer Unters. des 
Soreteffektes an sehr verd. wss. Mannithgg. hat sieli ergeben, daB der Soretkoeffizient 
S =  —A c/c .-I t (c =  Konz. in Mol./l; t =  Temp.) sieli mit zunehmender Verdiinnung 
n i c h  t dem Wert Nuli nahert, im Gebiet genugend kleiner Konzz. ist dieser Koeffizient 
eine Konstantę, unabkaugig von der Konz. (Ztschr. pliysikal. Chem. 130 [1927]. 601 
bis GOC. Utrecht, v a n ’t  HoFF-Lab.) E. JoSEPHY.

Merle Randall und Crawford Fairbanks Failey, Der Akiwifatskoeffizient
ron Oasen in toftfirigen Salzlósungen. Die Aktivitiit y  eines Gases in einer wss. Salz- 
Isg. ist gleich K jK m, wo K  die Gleieligewiclitskonst-ante fiir die Lsg. des Gases in
reineni W., K m die in einer Salzlsg. ist. Vf. ordnet y  der Ionenstarke n zu. /i ist fiir
uni-uuivalente Salze gleich der dreifachen Molalitat, fiir uni-bi- gleich der drcifaelien 
JlolaUtat, fiir bi-bi- gleich der vierfaclien, fiir uni-tri- gleich der 9- u. fiir bi-tri-valente 
gleich der 15-fachen Molalitat. Die in der Literatur forliandenen Messungen, dereń 
Folilergrenzen z. T. sehr groB sind, werden in Tabellen zusammengestellt; (log y)//< 
erweist sieli ais in erster Linie konstant. Soweit ein systemat. Gang mit der Konz. 
Yorlianden ist, bestelit Linearitat zwisehen (log y)l/i u. /t l /2. Im allgemeinen wachst 
(logy)/fi mit fallender Temp. Die Forderungen der Theorie von DeBYK u . Mc. 
A u la y  (0. 1 9 2 5 . I. 1554), iiber Zusammenhange zwisclien den Aktivitatskoeffizienten 
der gel. Gase u. den Kadien der Ionen der Salzlsg. sind nur qualitativ erfullt. 
(Chem. Roviews 4  [1927]. 271—S4.) K lem m .

Merle Randall und Crawford Fairbanks Failey, Der Aktivitatskoeffizient
von Nichtelektrolt/ten in trafirigen Salzlósungen aus Laslichkeitsmessiaige-n. Die Aussah- 
reihe der Ionen. (Ygl. vorst. Ref.) In ahnlicher \Yeise wird der Aktiritatskoeffizient y
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von Jod, Phenyltliioharnstoff u. o-Nitrobenzaldeliyd in Salzlsgg. berechnet. Audi 
liier ist der Ausdruck (log y)//t naliezu konstant. Fur die verschiedenen lonen wird 
auf Grund der so gewonnenen Werte einc ,,Aussalzreihe“ aufgestellt. Wahrend bei 
Benutzung der Molalitat die Wertigkeit eine groBe Rolle spielt, fallt dies bei Be- 
nutzung der Ionenstarke fort. (Cliem. Reviews 4 [1927]. 285—90.) K le MM.

Merle Randall und Crawford F. Failey, Der Aktwitdtskoeffizient des un- 
dissoziierten Teiles von schwachen Elektrólyten. (Vgl. vorst. Ref.) Wie eine tJbersicht 
iiber die in der Literatur rorliandenen Messungen zeigt, gilt aucli fiir schwache Sauren, 
daB (log y)//t naliezu konstant ist. Vff. bestimmen neu die Verteilung von Mono- 
u. Diehloressigsaure zwischen W. bzw. wssr. Salzlsgg. u. n-Dibutyliither. (Vgl. aueli 
S. 651). Dabei handelt es sieli um mittelstarke Sauren, bei der ersten sind 0,4— 12% 
dissoziiert, bei der zweiten 5—40%- Fiir diesen dissoziierten Anteil wird angenommen, 
daB er ebenso wirkt wie die lonen von HC1. Unter dieser Annahme wird (log y)//< 
ebenfalls naliezu konstant. Nur bei Ggw. von Sulfaten treten durchweg systemat. 
Abweichungen auf, die darauf zurtickzufiihren sein diirften, daB sieli II SO./ bildet. — 
Der Aussalzeffekt der Salze ergibt sieli naliezu gleicli fiir Gase, Niclitelektrolyte u. 
den undissoziierten Teil von schwachen Elektrólyten. Er ist klein fiir Essigsaure, 
etwas gróBer fiir Mono- u. ani gróBten fiir Diehloressigsaure. (Chem. Reyiews 4 
[1927]. 291—318. Berkeley [Cal.], Univ.) K l e m m .

Norris F. H all und James B. Conant, Untersuchung „svperacider“ Losungen.
I. Der Gebraucli der Chloranilelektrode in Eisessig und die Starkę gewisser schicachen
Basen. Gewisse Stoffe, Amidę, Ketone usw., die in wss. Lsg. keine bas. Eigg. zeigen, 
bilden in geeigneten nichtwss. Mittcln (untersueht wurde Eisessig) Salze mit t)ber- 
ehlor- bzw. Schwefelsaure. Solche Systcme werden ais „superaeid solutions“ be- 
zeichnet. Der Nachweis der Salzbldg. wurde elektrometr. durch Best. der pa-Werte 
durchgefuhrt. Man bekommt ganz almliehe Titrationskurven wie in wss. Lsg., kann 
jedoch nicht nur starkę, sondern aucli solche schwachen Basen titrieren, die in wss. 
Lsg. vollstandig hydrolysieren. Benutzt wurde eine gesatt. Eisessiglsg. von Chlor
ami u. seinem Hydrochinon (iiber die Chloranilelektrode vgl. C o n a n t ,  S m a ll u. 
TAYLOR, C. 1 9 2 5 . II. 1680), in die ein Pt-Blech tauchte, dessen Vorbehandlung sowie 
gewisse ,,Vergiftungserscheinungen“ naher besclirieben sind. Eine Briicke aus einer 
iiborsiitt. wss. LiCl-Lsg., dereń Krjrstallisation durch Gelatinezusatz verhindert wurde, 
fiihrte zu gesatt. wss. KCl-Lsg., die mit der HgCl-Elektrode verbunden war. Da es 
sich um eine erste vorlaufige Unters. handelt, wurde 99,5% Eisessig u. kiiufliche 
Chemikalien untersueht. — Man ging so vor, daB man zu den Lsgg. der Basen in  
Eisessig allmahlich steigende Mengen von H„S04 bzw. HClO.j gab u. die Potentiale 
feststellte. Bei den ganz schwachen Basen (z. B. Acetanilid) fand man fiir das Ver- 
lialtnis Siiure: Base = 1 : 1  keincn Knick, Harnstoff gab einen schwachen, stiirkere 
Basen (z. B. Pyridin) 2 Knicke entsprechend den 2 Dissoziationsstufen der H»S04. 
Aus den gefundenen Voltzahlen wurden die ( p h ) H A c -Werte berechnet; der Indes HAc 
bedeutet, daB es sich um Werte in Eisessig handelt. Ais Nullpunkt fiir pn schatzte 
man -f-0,566 Volt, so daB sich fiir 25° ergibt: ( p h ) H A o =  (0,566 — E )/0,0591 (0,0591 =
1 pH-Einheit in wss. Lsg.). Auf Grund der Messungen wird eine Tabelle der relatiyen 
Starkę von 23 Basen gegeben. — Zugaben von Alkohol u. noch mełir von W. er- 
niedrigen die ( p h )TIAc -Werte; namentlicli die ersten Prozente wirken sehr stark er- 
niedrigend. (Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927]. 3047—61.) K lem m .

Jam es B. Conant und Norris F. H all, Uniersuchung ,,superacider“ Losungen.
II. Chemische Untersuchung der Wasserstoffionenaktivitat in Eisessiglósungen. (I. vgl.
vorst. Ref.) Die vorst. angegebenen Ergebnisse werden auf neuen unabhangigen 
Wegen bestatigt. Zunachst wird an 5 Arylcarbinolen u. 5 ungesatt. Kctonen gepriift, mit 
welehen „Pufferlsgg.“ [verschiedene inwollstaiidig mit Saure neutralisierte schwache 
Basen in Eisessig, dereń ( p h ) HAo aus den elektrometr. Messungen bekannt war] Halo- 
chromie auftrat. Letztere ist bekanntlich bei den genannten Stoffen abhangig vom pg- 
Es zeigte sich, daB sich die Reihenfolge der verschiedenen Pufferlsgg. nach ilirem ph, 
die sich gegeniiber den genannten Indicatoren ergab, vollkommen mit der elektro
metr. gemessenen iibereinstimmte. Die verwendeten Substanzen erwiesen sich ais 
eine geeignete Indicatorenserie, um die Aciditat von „superaciden" Lsgg. festzustellen. 
—- Aucli die Inversion-sgeschwindigkeit von Rohrzucker erwies sich den gefundenen 
Aciditiiten ais naliezu proportional. — Am Schlusse wird auf die Notwendigkeit hiu- 
gewiesen, niclit nur wss. Lsgg. zu untersuchen. So sind z. B. H^SO ,̂ HC104 u. CC13-
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C02H in W. starkę Sauren, in Eisessig ist dagegen die letztere sehr viel schwacher. 
Ein Vergleich von Lsgg. in W., A., Ammoniak u. Eisessig wird durchgefuhrt u. darauf 
hingewiesen, daB im W. (u. ahnlich im A.) das H+ stark hydratisiert ist, wahrend beim 
N H 3 u .  nocli melir beim Eisessig freie, nicht an Moll. des Losungsm. gebundene 
Protonen vorhanden sind. (Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927], 3062—70. Cam
bridge [Mass.], Univ.) K le m m .

D. Balarew, Uber neuartige Mischkrystalle. VI. (V. vgl. C. 1928. I. 147.) Ex- 
perimcntoller Teil mit R. Kaischew und G. Kratschew. Es wurdc der ProzeB des 
Fallens von Bariumsulfat aus BaCU- bzw. Ba(N03)2-Lsgg. mit Lsgg. von KUSO.,, K 2S 04, 
(NH,)2S 04, Li2SOj, NaH S04 u. Na2S 0 4 durch freie Diffusion in Anwesenheit einiger 
fremder Salze (KC1, NH4C1, LiCl, NaCl u. K N 03) untersucht u. folgendes gefunden: 
BaS04 kann nicht nur Salze von demselben Bautypus (z. B. Permanganate) in seinem 
Innern einschlieBen, sondern auch Salze von ganz anderen Bautypen, von den vor- 
genannten Salzen K2S 04, Li2S 04, (NH.,)2S 04 u. Na2S 04. Alle diese EinschlieBungen 
sind meehan. u. stehen in Zusammenliang mit dom Vorhandensein innerer Oberflachen.
— Bei Erhohung der Konz. eines Salzes, das sich merklieh auf der Oberflaehe des 
BaS04 adsorbieren kann, steigt die Menge des auf der inneren Oberflaehe des gefallten 
BaS04 adsorbierten fremden Salzes zuerst immer an, beginnt aber bei einer bestimmten 
Konz. abzufallen. Im allgemeinen entsprieht dem gróBeren Wassergchalt, der nur im 
allgemeinen einer gróBeren inneren Oberflaehe der gefallten Teilchen entsprieht, eine 
gróBere Mengo von eingesclilossenen Salzen. Bei Beginn des Abfalls der Menge ein- 
gesehlossenen Salzes fallt BaS04 stets in einfachen Prismen aus, wahrend vor u. nach 
diesem Abfall dieKrystallformen entweder vollkommen deformiert oder mehr oder weniger 
unrcgelmaBig yerwachsen sind. — BaS04 laBt sich in zwei Formen ausfallen, von 
welchen jede ilire eigene Lóslichkeit hat. Von der einen Form, erhalten a) durch tropfen- 
wcises Eallen einer 1/1-n. BaCl.,- u. Vx‘n- H2S 04-Lsg. in koehendem W., das ganz schwach 
angesauert ist (1 ccin rauch. HC1 zu 1000 ccm W.) oder b) durch stromweises Nieder- 
fallen in der Kalte einer 1/ I0-n. H2S 04- mit einer Vio‘n- BaCl2-Lsg., lost 11 W. bei 18—20°
2,3 mg, von der anderen Form, dargestellt nach a) unter starkerem Ansauern (660 ccm 
W. u. 330 ccm rauch. HC1) dagegen 3,3 mg. Die lóslichere (zweite) Form ist gegen 
die andere in der wss. Lsg. bei gewohnlicher Temp. metastabil u. kann spontan — von 
selbst, beim Zufiigen von Keimen der stabilen Form, beim Zufiigen eines Vol. BaCl2- 
Lsg. zu ihrer gesiitt. Lsg. — in die stabile Form iibergehen. — B aS04 ist in seiner gesatt. 
Lsg. yollkommen u. einfach dissoziiert, die Loslichkeiten des aus einer schwach an- 
gesauerten Lsg. des in der Kalte u. in der Hitze ausgefallten Priiparates, sowohl nach 
der direkten Methode, ais auch nach der Leitfahigkeitsmethode gemessen, stimmen 
miteinander uberein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168 [1927]. 154—62. Sofia, 
Univ.) B l o c h .

Ernst Janecke, Uber Enlmisćhungsersćheinungen anorganisclier Salze in luassrigen 
ammoniakalischen Losungen. Vf. untersuchte dic Systeme K 2C0z-U20-N H 3 (vgl. N e w t h , 
C. 1 9 0 0 .1. 1062) u. K 3P 0 t -H20-N U 3 ais Beispiele fiir fl.-fl. Entmischungserscheinungen 
in anorgan. Salzlsgg. bei Ggw. von Ammoniak. Fiigt man zu einer konz. K 2C03-Lsg. 
gesatt. NII3-Wasser, so mischen sich diese beiden Fil. nicht; dasselbe geschieht, wenn 
man statt des K 2C03 K3P 04 verwendet. Die imtere Fliissiglceitsschicht enthalt neben 
viel Salz etwas ŃH3, die obere besteht in der Hauptsache aus einer konz. NH3-Lsg., 
die wenig Salz gel. enthalt. Beim Erwarmcn oder Hinzufugen von W. kann die Ent- 
mischung aufgehoben werden. Bei Wasserzusatz zeigen beide Schichten yerschiedenes 
Verh., indem je nach dem Mengenverhaltnis der Schichten zueinander die eine auf 
Kosten der anderen zunimmt, bis schlieBlich vóllige Mischbarkeit eingetreten ist. Vf. 
stcllt zunachst am K 2C03- System mehrere Entmischungskurven auf. Er beschreibt 
einige Methoden zu ihrer Best. Man kann zu einem Gemisch, dessen Zus. bekannt ist, 
solange W. hinzufugen, bis die Entmischung verschwindet u. alsdann die Lsg. ana- 
lysieren. Wegen der Fluchtigkeit des NH3 ist diese Methode jedoch nur bei 0° mit 
hinreichender Gcnauigkeit anwendbar. Eino genauere Methode, die Entmischung zu 
bestimmen, besteht darin, daB man Gemische bekannter Zus. in einem Thermostaten 
solange erwarmt, bis Mischung eingetreten ist; die Mischungstemp. soli sich hierbei 
bis auf 1/j0° gonau bestimmen lassen. Mit Hilfe der nach diesen Methoden gefundenen 
Werte lassen sich Entmischungsisothermen aufnehmen, die Vf. bis 60° bestimmt hat. 
Oberhalb einer solchen Isotherme befinden sich homogene Gemische, unterhalb der- 
selben tritt eine Trennung in zwei fl. Schichten ein. Jede Isotherme wird durch einen 
„krit. Punkt" in zwei Teile zerlegt, einen NH3-reiehen u. einen salzreichen Teil. Jedem
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Punkt auf der einen Isothermenhalfte entspricht ein Punkt auf der anderen; beide" 
Punkto geben die Zus. der miteinander im Gleiehgewicht stehenden Eli. an. Fiigt man 
zu den beiden fl. Schicliten festes K2C03 im tlberschuB, so wird das System, da eine 
neue Phase anftritt, uniyariant oder, da dio Temp. festgelegt wird, nonvariant, d. h. 
die Fil. haben bei einer bestimmten Temp. eine ganz bestimmte Zus. Bei 0° ist K;C03 ■
2 H20  der mit den Fil. im Gleiehgewieht stehende Bodenkórper. Da beide Fil. an dem 
Salz gesatt. sein miissen, lassen sich 2 Loslichkeitskuryen fiir das Sal z ableiten, die 
sich durch einen dem Kontinuitatsprinzip von v a n  DER W a a l s  entsprechenden Kuryen- 
zug yerbinden lassen. Wird weiter NH, durch das System geleitet, so wird mehr Boden- 
korper ausgeschieden; die obero Schicht vermehrt sich auf Kosten der unteren, bis 
diese schlieBlich ganz yerschwunden ist. Letzten Endes lauft die Einw. von NH3 auf 
eine K 2C03-Lsg. auf eine Aussalzwrkg. hinaus, wie dieses schon bei rielen Salzen be- 
obachtet ist.

Beim TrikaliumjjliospIu.it- System, ist der Bodenkorper K :iPO., - 8 H 20 , F. 45°, dessen 
Loslichkeit auch untersucht wurde. Das Trikaliumphosphat entmischt sich schon in 
verdiinnterer Lsg. bei Zusatz von NH3. Bei 2 anderen Salzen, dem lib2C03 u. dem 
K aVOi wurden gleiche Entmischungserscheinungcn beobachtet; doch zeigten sich diese 
auch erst in konzentrierteren Lsgg. der Salze. Die Ursaehe dieser Entmischungs- 
erscheinungen sucht Vf. nacji VAN d e r  W a a l s  in der Bezieliung der Grofien alt b1 u. 
«2, b2 beider Komponenten zueinander. Da jcdoch diese GróBen von den hoch schm. 
Salzen nicht bekannt sind, ist eine einwandfreie tlieoret. Deutung dieser Erscheinungen 
bisher nicht moglich.

Vf. behandelt sodann noch kurz die Entmischungserschcinungen, die in Lsgg. der 
Salze auftreten, wenn sie durch Alkalilauge alkal. bzw. durch Phosphorsaure oder Kohlen- 
saure sauer gemacht werden. In einem Dreieckskoordinatensystem mit den Ecken 
K„0, NH3, C02 dargestellt, ergibt sich ein gesehlossenes Gebiet, innerhalb dessen 2 Fil. 
auftreten kónnen. Eine raumliche Darst. gibt den Verlauf des Entmischungsgebietes 
mit steigenden Wassermengen wieder. (Ztschr. Elektrochem. 33 [1927]. 518—26. 
Heidelberg-Oppau.) B l o c h .

Fernando Diaz Aguirreche. Katalytische Hydrierungen mit Pla.tinoxyd. II. i)ber 
den lieaktionsmechanismus. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 335.) Die Geschwindigkeit, mit der 
sich die katalyt. Hydricrung mit nach A d a m s  (C. 1 9 2 4 . I. 281) dargestelltem Platin- 
oxyd ais Katalysator yollzieht, hangt von dem Lósungsm. der zu hydrierenden Sub- 
stanz ab. Bei der Hydrierung von Salicylsaure in Essigsaure dauert der Vorgang 
nur wenige Sek., in A. einige Min., in Dekalin langere Zeit. Die diesen Hydrierungen 
entsprechenden Kurven zeigen zwei deutliche Phasen: Zu Bcginn ist der katalyt. 
ProzeB sehr klein oder Nuli, wird dann sehr lebhaft u. erreicht sein Maximum, wenn 
alles Platinoxyd reduziert ist. Die Aktiyitat hangt also vom metali. P t u. haupt- 
sachlich von dessen Verteilungsgrad ab. Die feine Verteilung des Metalls wird bei 
der Hydrierung leicht zerstórt, weshalb einige Autoren Zusatz yon Kolloidprotcktoren, 
wie Lysalbinsaure (vgl. P a a l , Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 5 . 2195 [1902]. 3 7 . 126 [1904]) 
yorschlagen. Anderenteils wirken letztere zuweilen storend auf die Aktivitiit des 
Katalysators ein. —  In diesem Hinblick gibt Vf. seine Verss. iiber die katalyt. Zers. 
des H2Oz in Ggw. von kolloidalem Gold an. Er venvendet ais Reduktor 1 ccm einer 
5%ig. Goldchloridlsg. u. 2 ccm einer 5%ig- jSTa-Bicarbonatlsg. u. setzt dem sd. Ge- 
misch 0,5 ccm Formaldehyd zu. Er arbeitet bei einem Vers. ohne Kolloidprotektor, 
bei einem anderen, bei dcm sich der katalyt. ProzeB viel langsamer yollzieht, in Ggw. 
yon 10 ccm einer 21/2%ig. Lsg. von Gummi arabicum. — Nach der Hydrierung der 
Salicylsaure in Dekalin geniigt ein Waschen der Mischung mit A., in dem sich der 
tlberscliuB an Salicylsaure auflóst, um den Katalysator zu reaktivieren, d. h. das 
P t  in so feinem Zustandc zu erhalten, daB es zum Teil in kolloidaler Suspension bleibt. 
Bei den vom Vf. ausgefuhrten Hydrierungen beeinfluBt das Lósungsm. nicht nur 
die Rk.-Dauer, sondern auch den Zustand des Katalysators. So ist in Essigsaure 
der Anfang der Katalyse sehr rasch, aber das Pt wird bald unwirksam, wahrend die 
Aktiyitat des Pt in A. langsam, in Dekalin sehr langsam abfallt. — Der Hydrierungs- 
prozeB kann durch die Ggw. von Ionen im Katalysator beschleunigt werden, da diese 
koagulierend wirken. Die Entw. des Katalysators vom kolloidalen Partikel bis zum 
makrokrystallinen Korper ist also ein maBgebender Faktor des Hydrierungsprozesses. — 
Weiter bespricht Vf. das Problem der Reaktiyierung des Katalysators durch Sauer- 
stoff u. die zum Teil in Widerspruch stehenden diesbzgl. Theorien. (Anales Soc.
Espanola Fisica Quim. 2 5  [1927], 411—20. Madrid.) B e n c k is e r .
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Robert E. Burk, Der keterogene Wdrmezerfall von Ammoniab in startem deklrischen 
Feldern. Die Untersuchungsmethode bestand darin, starkę elektr. Felder auf die 
Oberflachenfelder des Katalysators anzulegen. Verss. mit einem Molybdandraht 
von 0,005 cm Durchmesser u. Feldern von 44 000 Volt pro cm u. mit einem Wol- 
lastondraht aus Platin mit einem Durchmesser von 0,0005 cm u. Feldern von 
150 000 Volt an der Oberfliiche des Drahtes fiihren in keinem Falle zu einer Ver- 
underung der Ausbeute. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 13 [1927j. 
719—20. Baker Labor.) BENJAMIN.

F. Hura Constable, Anwendung der Interferenzniethode zur Bestimmung der Ober- 
jlache von metaUiscKen Nickelhautchen. Die bereits auf Cu-Filme angewandte Metliode 
(vgl. C. 1927. II. 2145) wird auf durch elektrolyt. Abscheidung von Ni auf mit Graphit 
bedecktem Ton erzeugte Ni-Hautehen angewandt. Die Hautchen wurden durch Oxy- 
dation in Luft u. darauffolgende Red. durch H , bei 520° aktiviert. Fiir das elektrolyt. 
abgeschiedene Metali wurde S/j\I (S  =  Oberfliiche, M  =  Masse des oxydierten Ni) 
zu 3,94 X 103qcm/g gefunden, durch die Aktivierung sank der Wert auf 3,10 X 10", 
durch nochmalige Oxydation u. Red. bei 400° stieg der Wert auf 1,4 X 10‘ qcm/g. 
Die von 1 g Ni bedeekte Fliiche des Grundmaterials betrug 2,14 X 10:) qcm. 
(Naturę 120 [1927]. 769— 70. Cambridge, St. John’s Coli.) E. J o sep h y .

Aj. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

H. Mark, Atombau und QmntentJieorie. II. (I. vgl. C. 1927. I. 1785.) Erórterung 
iiber die Bedeutung der Quantentheorie fur die Erforschung der Elektróncnhiille 
des Atoms. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 645—49.) S j e b e r t .

H . Mark, Atombau und Quantentlieorie. III. Die Physik des Atomkernes. (II. vgl. 
vorst. Ref.) tlberblick iiber die Physik des Atomkerns auf Grund der neueren Ex- 
perimentalforschung. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1497— 1500. Ludwigs-
liafen.) S i e b e r t .

F. H. Loring, Die Anwendung von 7t in der Atomoptik. Vf. ist der Ansicht, 
daC die Benutzung des absol. Wertcs von tc in der Atomoptik zu kleinen Felilern 
Ani a 13 gibt u. ist fiir Anbringung einer relativen Korrektur an den absol. Wert durcli 
Einfuhrung einer sog. Streukonstanten. (Chem. News 135 [1927]. 325—27. 341.) E. Jos.

Florence Langworthy, Ein Atommoddl fiir den Chemiker. VII. (VI. vgl. 
C. 1927. II. 2037.) Anwendung des Atommodells des Vf. auf Koordinationsverbb. 
(Chem. News 135 [1927]. 373—77.) E. J o s e p h y .

Hawksworth Collins, Die Struktur eines Stickstoffatoms. V. (IV. vgl. C. 1927.
II 2037.) Vf. gibt Zahlenmaterial fiir die 4. Form des N-Atoms. (Chem. News 135 
[1927]. 341—46.) E. J o s e p h y .

R . O. Herzog und St. v . Naray-Szabó, Róntgenogmphische Untersucliung der 
Nitrocellidose. (Vgl. C. 1926. II. 1731.) Das Diagramm von yerschieden dargestellter 
Nitrocellulose mit verscliiedenem N-Geh. zeigt immer dieselben Interferenzen. Daraus 
wird gefolgert, daB die Interferenzen stets von ein u. derselben Verb., u. zwar von Tri- 
nitrocellulose lierriihren. „Nitrocellulose“ ist in der Hauptsache ein Gemisch von Tri- 
nitroceliulose u. unveranderter Cellulose. Die bei der Nitrierung in das unangegriffene 
Cellulosegitter vorgedrungene Nitrocellulose lóscht die Celluloseinterferenzen ganz oder 
bis auf 2 Aąuatorpunkte aus. — Fiir das Cellulosenitrat wird eine ąuadrat. Form an- 
gegeben u. rhomb. Symmetrie ersclilossen. Die Kanten des Elementarkórpers ergeben 
sieli zu a — 14,75 A, b — 7,88 A u. c =  10,30 A. Der Elementarkórper enthalt 4 Moll. 
C(,H ,02(N 03)3. Die Identitatsperiode in der Faserachse (c) der Cellulose bleibt bei der 
Nitrierung ungeiindert; da auch die Kante b des Celluloseelementarkórpers bei der 
Nitrierung erhalten bleibt, u. nur die Kante a durch die 3 NOo-Gruppen yergroBert 
wird, liifit sich schlieBen, daB die Hvdroxylgruppen in der Cellulose alle in der Richtung 
der a-Aehse liegen. — Die Entstehung von hóclistnitrierter Cellulose, der Trinitro- 
eellulose, wird auch durch chem. Erfahrungen wahrscheinlich gemaclit. Die Nitrierung 
wird ais heterogene Rk. diskutiert. — Sclmeekenenzym u. thermophile Cellulose- 
bakterien wirlcen denitrierend auf Nitrocellulose. (Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927]. 
616— 25. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Faserstoffehemie.) E. JOSEPHY.

C. V. Raman, Thermisclie Veranderung der RontgenstraMenringe von Flussigkeit-en. 
Unterss. von N. K . Sethi und S. S. Ramasubramanian liaben experimentell be- 
statigt, daB die Rontgenstrahlonbeugungsringe von Fil. mit zunehmender Temp. 
diffuser werden. (Naturę 120 [1927], 770. Calcutta.) E. JOSEPHY.
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N. H. Kolkm eijer, Quantensprung und Deckoperałion. (Vgl. C. 1922. I. 1309.) 
Es wird gezeigt, daB der Quantensprung eines Elcktrons aus ciner stationaren ?tfc-Balm 
in eino ?»V-Bahn ais die Anwendung einer Raum-Zeit-Homometrieoperation auf das 
Elektron angesehen werden kann. (Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927], 95—99. U t
recht, v a n ’i  HoFF-Lab.) v E. J o s e p h y .

Leonard B. Loeb, tiber die Existenzdaue.r der doppelt geladenen posiliven Ionen in  
Oasen und ihre Beslimmung. Es wird in einer Diskussion die Vermutung ausgesproehen, 
dali die Anzalil derartiger Ionen auch im giinstigsten Falle sehr gcring ist, u. daB es 
sehr unwahrscheinlich ist, daB sio in diesem mehrfach geladenen Zustand im Gas 
iiber eine Zeit existieren, in der sie ais doppelt geladene Ionen unter den Bedingungen 
der gewolmliclien Ionenexperimente untersuclit werden. (Proceed. National Acad. 
Sciences, Washington 13 [1927]. 703—07.) B e n j a m in .

L. A. Sonimer, Absorplionsversuche an angereglem molekularem Wasserstoff. Vf. 
liat H2 mit dem Viellinionspektrum des Wasserstoffs angeregt u. die Absorption ge- 
messen. Dabei zeigt sieli, daB eine Reihe starker Linien, die nicht iiber das ganze 
Spektrum verteilt sondern lokalisiert sind, Selbstumkelir zeigen, wahrend andere, 
iiber das ganze Spektrum verteilte Linien keine Absorption zeigen. Das deutet auf 
metastabile Zustśinde des H„-Mol., wie sie analog auch im He„-Mol. auftreten. (Naturę 
120 [1927]. 841. Cambridge [Mass.], Jefferson Physical Labor.) E. J o s e p iiy .

L. Imre, Beilrdge zur Chemie des Aktiniums. Verss., JRaAc aus einem Gemisch 
seltener Erden in salzsaurer Lsg. durcli Extraktion zu gowinnen, miBlangen, aueh 
die Bemiiliungen im niiher besehriebenen Extraktionsapp. naeh W e s z e l s z k y  in 
salpetersaurer Lsg. die Trennung durchzufiihren, gelangen nicht gut, da Cer u. RaAc 
herausgelóst wurden. Nun wurde Thor ausgesclnittelt u. gefunden, daB bei steigender 
Kon z. der HNOa (bis 13 N) der Verteilungskoeffizient zwiselien A. u. W . sehr zu- 
gunsten des ersteren steigt. RaAc wurde so gewonnen: Aus der salpetersauren Lsg. 
wurde das RaAc mit 2%ig. Tli-Lsg. abgeschieden, die Perhydrolndd. wiederholt um- 
gefiiHt u. nach der elektrometr. Messung durcli Ausscliiittelung mit A. weiter ge- 
reinigt. Die Kurven fiir die Bezichung C (Konz. der H N 03) u. K  (die in die Ather- 
phase iibergegangene Menge Substanz in %) werden gegeben, sie fallen fiir RaAc -u 
Th nicht zusammen, docli konnten wegen Unsielierheit in den MeBmetlioden keine 
sicheren SchKisse bzgl. Isotopie gezogen werden. Die Kontrolle der lleinheit des 
erlialtenen RaAc gescliah dureh Best. der Zerfallskonstante, die im Mittel 0,0365 ±
0,8% pro Tag betrug. Weiterliin wurde der Zerfallskoeffizient bereehnet u. Tabellen 
fiir die Werte q u. J  (nach COY u. L e m a n , P h ysica l Rev. 1914. 409) gegeben. —  
Nebenher wird eine Methode zur Abtrennung des Eisenchlorids aus einem C hloridgem isch  
mit Hilfe des WESZELSKYschen Extraktionsapp. auf Grund der Verteilung zwischen 
2 fl. Phasen bescliricben. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 166 [1927], 1— 15.) B e r l .

G. v. Hevesy, Die Radioaktwitdt von Kalium. Vf. hat die Frage, welches der 
Isotopen des K, 39 oder 41, die fiir das K  cliarakterist. /3-Stralilung aussendet, dureh 
Trennung der Isotopen u. Unters. der Aktivita,t der Fraktionen gelóst. Mit Hilfe 
idealer Dest. gelang es, eine K-Fraktion zu erlialtcn, dereń At.-Gew. nach einer Best. 
von HÓNIGSCHMIJ) um 0,005 Einheiten groBer war ais das des gewóhnliclien K. 
Mit Hilfe des HoFFM ANNsclien Vakuumelektrometers wurde die Aktivitat der 
schwereren Fraktion zu 4,2 ±  0,7% gri5Ber gefunden ais die des gewóhnliclien K. 
Dieses Ergebnis fuhrt zu dem SchluB, daB die Radioaktivitat hauptsaclilich, wenn 
nicht ganz, vom Isotopen 41 herriihrt. Wenn man annimmt, daB auch beim Rb die 
A ktm tat vom schwereren Isotopen 87 herriihrt, so wird dadurch auch die starkere 
Radioaktiyitiit des Rb im Yergleich zum K  erklart, da im Rb das scliw ere Isotope 
viermal so stark vertreten ist wie im K. Weiter folgt, da seit der Erstarrung der Erd- 
kruste 2°/0 des K-Isotops 41 zerstort sein miissen, daB das At.-Gew. des K  in der 
friihesten Geschielite der Erde um 0,002 Einlieiten hóher gewesen sein muB. Wenn 
die Emission der /?-Tcilehen eine Anderung der Kernladung bewirkt, muB das Um- 
wandlungsprod. des K ein Isotopes des Ca mit der M. 41 sein. Die Maximalmenge 
des Ca 41, die sich infolgedessen in der ganzen geolog. Zeit in K-Mineralien angesammelt 
haben kann, betragt 0,1% ilires K-Geh., das miifite durcli At.-Gew.-Best. von aus 
K-Mineralien extrahiertem Ca nachweisbar sein. (Naturę 120 [1927]. 838—39. 
Freiburg, Univ.) E. J o s e p h  y .

Gr. P. Thomson, Die Beugung von Kalhodenstrahlen dureh dunne Platinhautchen. 
(Vgl. T h o m s o n  u . R e id ,  C. 1927. II. 782.) Vf. hat Kathodenstrahlen dureh dunne 
Platinhautchen, die sich auf Celluloidfilmen befanden, hindurehgelien u. dann auf eine
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photograph. Platte auftreffen lassen. Auf dieser entstehen  die Beugungsringe sow ohl 
des Celluloid-, ais auch des Pt-Films; der stiirkstc Celluloidring is t  jedocji mir halb so  
groB wie der kleinsto Beugungsring des Pt. Wird aus dem Durchmcsser des innersten 
Pt-Ringes nach dem BRAGGschen Gesetz die Seite des Einheitswiirfels berechnet, so 
ergibt sich gcgeniiber der Berechnung aus Róntgenbeugungsringen ein iim 4% zu 
kleiner Wert. Fiir Gold u. Al wurden ebenfalls Abweichungen um denselben Betrag 
gefunden, das kann ein systemat. experimentcller Fehler sein oder auch eine tlieoret. 
Bedeutung analog dem Comptoncffekt haben. Die Kathodenstrahlen hatten eine 
Energie von 30 000—60 000 V u. die Entfernung von Film u. Platte betrug 32,5 cm. 
(Naturo 120 [1927]. 802. Aberdeen, Univ.) E. J o s e p iiy .

J. R . Ciarkę, Die Anregung von Spektren durch Hochfreguenzoscillalionen. (Vgl. 
W o o d  u. L o o m is , O. 1928. I. 297.) Dem Vf. ist es gelungen, durch Hochfreąuenz 
oscillationen das Spektrum des Hg anzuregen. Die Frequenz der Oscillationen war 
von der GróBenordnung 10° Umdrelnmgen pro sec., die Spannung wurde von 2000 bis
10 000 V  variiert. Zuerst trat nur die Resonanzlinie auf, bei Erhohung der Spannung 
ein Gliihen von den Linien der s- u. (Z-Serien, bei weiterer Spannungserhóhung noch 
die S- u. Z)-Singulettserien u. einige Kombinationslinien. Gleichzeitig wurden noch 
13 Linien angeregt, die auch im gewólmlichen Hg-Bogen auftreten, aber noch nicht 
Serien oder Kombinationen zugesehrieben worden sind. (Naturę 120 [1927]. 727. 
Sheffield, Univ.) E. JOSEPHY.

R. W . W ood, Ver<inderung der Inten$it(Usverlialtnisse optisch angeregter Speklral- 
linięn mit der Intensitat des anregenden Lićhts. Die Intensitat der Linien, dio durch 
zwei aufeinanderfolgende Absorptionsprozesse angeregt werden, muB mit dem Quadrat 
dor Intensitiit des anregenden Liehts zunehmen, wahrend die Intensitat von Linien, 
dio durch einen dreistufigen AbsorptionsprozeB angeregt werden, mit der 3. Potenz 
der Intensitat des anregenden Liehts zunehmen muB. Vf. erlautert den letzten Fali 
an der Hg-Linie /. 3650. Die Erscheinung IśiBt sich einfaeh demonstrieren, wenn ein 
feines Drahtnetz, das nicht selektiy die Intensitat der Linien reduziert, zuerst zwischen 
Resonanzrohre u. Augc u. dann zwischen Lampe u. Resonanzrohre geschaltet wird. — 
Da prakt. allcs Licht, das von der Resonanzrohre ausgcsandt wird, aus 2- oder 3-stufigen 
Absorptionsprozessen resultiert, so wird dadurcli die Unmoglichkeit, einen befriedigenden 
Emissionsbetrag zu erhalten, wenn mit Hilfe einer Quarzlinse ein Bild der Lampe auf 
die Resonanzrohre geworfen wird, erklart. (Naturę 120 [1927]. 725. J o h n s  H o p k in s  
Univ.) E. J o s e p h y .

W. H. McCurdy, Vber die Feinstruklur einiger Quecksilberlinien. Es werden die 
Angaben der Feinstruktur einiger Quecksilberlinien (?. 650 u. 2967) voń N a g a o k a ,  
S u g i u r a  u. M ish im a  (C. 1924. I. 1890) einer Korrektur unterworfen. Die fiir diese 
Linien neu angegebenen Werte sind: 3650 A; —f-102,0, —20, —32, — 45 mA. 2967 A; 
-j-22,5, -f-5,30, — 23, — 29 mA. Mit einer Vers.-Anordnung von W e n d t  (C. 1912. 
I. 1360) wird der Vers. gemacht, die Struktur der Linie 2847 A zu bestimmen. Die 
erhaltenen Ergobnisse sind nach Vf. jedoch nicht einwandfrei. (Proceed. National 
Acad. Sciences, Washington 13 [1927]. 701-—02. John Hopkins Univ.) BENJAMIN.

K. Majumdar, Iłegelmafiigkeilen im Funkenspektrum des Silbers. Vf. liat die 
nach der Theorie von H u n d  ais Grundterme fiir das Funkenspektrum des Ag voraus- 
gesagten Triplett- u. Singulett-D-Terme identifiziert. Der tiefste 3J?3-Term hat einen 
Wert von ca. 138 000, was einem Ionisationspotential von 17 V entspricht. Das Bogen- 
spektrum des Ag ist ein reines Dublettspektrum. Der Grundteim l S0 des Bogen- 
spektrums hat einen Wert von ca. 40 000, was einem Ionisationspotential von 22 V 
entspricht. (Naturę 120 [1927]. 918. Allahabad, Univ.) E. J o s e p h y .

Svend Aaage Schou, t)ber die LicMabsorption einiger Antliocyanidine. (Vgl. 
WiLLSTATTER, C. 1 9 1 5 .1. 735.) Vf. imtersucht die quantitative Absorption von sicht- 
baren u. ultrarioletten Strahlen durch alkoli. Lsgg. der Antliocyanidine Pelargonidin, 
Cyanidin, Delphinidin, Paeoiiidin, Syringidin ais Ciiloride u. des Anthocyans Syringidin- 
glucosid. Zur Slessung der Absorption wurde die von H e n r i  (C. 1913. II. 478) an- 
gegebenc Methode angewandt. Aus den Verss. (Absorptionskurren u. Tabellen s. im 
Original) folgt, daB die untersuchten Korper in dem untersucliten Gebiet (6000—2000 A) 
selir stark absorbieren. Der Absorptionskoeffizient besitzt in diesem Interyalle Werte 
zwischen ca. 1000 u. 40000. AuBer dem Absorptionsmaximum im sichtbaren Gebiet, 
das die Farbę bedingt, findet man bei allen untersuchten Yerbb. eine Bandę bei ca. 
2700 A. Yf. nimmt anschlieBend an diese Beobachtungen an, daB das sehr eharakterist. 
Absorptionsmasimum, das K a l b e r e r  (C. 1927. II. 755) in den Spektren der Trauben-
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weino nachgewiesen hat, sieli sehr gut ais die Absorptionsbande des imWein enthaltonen 
Anthocyans erklaren liiBt. (Helv. ehim. Acta 10 [1927]. 907—15. Ziirich, Univ.) B e r .

Fred V lśs und Madeleine Gex, Die optischen Eigenschaften des Sulfocyanins 
in verschiedenen Salzlosungen und ihre Anwendung zum Vergleicli der Salze. (Vgl. 
C. 1928. I. 9.) Die Anderung der spektralen Absorption von Sulfocyanin durch Salze 
wird fiir L id , NaCl, KC1, K„S04, SrCI2, CdCL, BaCl2 gepriift. Die „mittlere Anderung" 
liegt bei nahezu den gleiehen ,,pSa]z“-Werten (etwa 1) fiir die monovalcnten Salze, 
bei divalenten dagegen bei anderen Werten. Es ergibt sieh keine direkte Beziehung 
zur ,,Aktivitat“ bzw. ,,Ionenstarke“ . Dagegen zeigt der — log /i der Funktion 
/n X -A /B  — const (A u. B  =  Form en des Indicators, X  — molekulare Konz. des 
Salzes) nahezu Proportionalitat zu den Aktivita.tskoeffizienten. (Compt. rend. Aead. 
Sciences 185 [1927]. 946—48.) Klemm.

T. P. Abello, Die Absorption von jenseits der Horbarkeitsgrenze liegenden Wellen 
durch Wasserstoff und Kohlendiozyd. Die Arbeit bestatigt die Verss. von P ie r c e  
(Proeeed. Amer. Acad. Arts Sciences 60 [1925], Nr. 5), der bei der Messung der 
Geschwindigkeit von hochfreąuenten Wellen in C02 fand, daB dies Gas die Wellen 
sehr stark absorbierfc. AuBerdem wird festgestellt, daB das leichtere Gas Wasserstoff 
dio Wellen in starkerem MaBe absorbiert ais Luft. (Proeeed. National Acad. Sciences, 
Washington 13 [1927]. 699—701. Ryerson Physical Labor.) B e n j a m i n .

W illiam  T. Richards und Alfred L. Loomis, Die chemisclien Wirkungen von 
Scliallwellen hoher Freąuenz. I. Ein vorldufiger Uberblick. Vff. stellen nach einer 
friiher naher gegebenen Anordnung (WOOD u. LOOMIS, Philos. Magazino 4 [1927]. 417) 
dureh eine Art Umkchrung des CuRlEsehen piezoelektr. Effekts mit Quarzkrystallen 
in oszillierenden elektr. Feldern Schallwellen lier. Der hier benutzte Krystall befand 
sieh in einem Olbade u. lieferte Wellen von 289 000 Schwingungen/Sekunde. Die 
zu untersuehenden GefiiBe wurden in das Olbad getaucht. Bcschrieben seien hier 
nur die Erseheinungen, die Erklarungsyerss. miissen im Original nachgelesen werden. 
1. Metastabile Systeme werden in den stabilen Zustand ubergefiihrt; z. B. explodiert 
N J3, aber nur in einer besonders empfindliehen Anordnung auf einem dtinnen Glas- 
faden. N IL N 03 bleibt unverandert. Gelbes HgJ2 wird unterhalb 120° in rotes 
iiberfuhrt. Uberhitzte Fil. werden z. T. mit groBer Heftigkeit zum Aufsieden gebracht. 
Ebenso brausen iibersiitt. Lsgg. von C02 in W. auf. tlbersiitt. Lsgg. von festen Stoffen 
in W. u. unterkiihlte Sehmclzen werden nur selten zur Krystallisation gebracht. Die 
Periode der ,,Opalescenz‘‘ im Gebiet nahe der kril. Temp., die beim langsamen Ab- 
kiililen von iiber den krit. Punkt erliitztem A. auftritt, war boi Bestrahfung groBer. 
Starkę Wrkgg. treten an Oberflachen auf: Hg wird in W. fein verteilt, ebenso Glas in W., 
so daB TYNDALL-Effekt eintritt. — Dio Temp. einer FI. in irgendeinem GefaB wird 
erhóht, isotherme Beobaehtungen lassen sieh nicht ausfiihren. Auch die genaue 
Ablesung der Temp. selbst wird gestort, da sieh Hg im Thcrmometer erwarmt, auch 
bei Thermoelementen tritt lokale Erhitzung an der Oberflaclio auf. —Wesentlieli 
ist dabei die Stellung des GefaBes in dem Olbade. Namentlich bei flaehem Boden 
konnen stehende Wellen auftreten, infolgedessen treten bei Yerschiedenen Hóhen, 
in denen sieh ein solches GefaB befindet, Yerschiedene Erwarmungen auf; die Stellen 
starker u. schwacher Wrkg. wechseln period, ab, so daB sieh die Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der Wellen in Ol (1420 m/Sek.) bestimmen lieB. — Genauer unter- 
suclit wurden: 1. die Erniedrigung der Siedetemp. von H ,0  u. CC14. Sie betrug jo 
nach der Intensitat der Wellen (gemessen an der Erwarmung von W. von 25°) bis 
1,6° bei W. u. bis 2,0° bei CCl.t. Das „Kochen unter eigenem Dampfdruek“ wurde 
nocli starker erniedrigt. 2. Die Austreibung von in  W. geloslem Oas. Untersueht 
wurden 0 2 u. N2. Dio Proben waren bei 30° gesiittigt. Durch dio Bestrahlung wurde 
dio Temp. orhóht, dadurch wurde an sieli sclion Gas abgegeben. Aber die ausgetriebenc 
Menge war gróBer ais dem Untersehied der Loslichkeiten bei der Anfangs- u. Endtemp. 
entspraeh (etwa 3-mal bei 0 2, 2,7-mal bei N 2). 3. Dor EinfluB auf die Beschleunigung 
chem. Jtkk. Die Induktionsperiode bei der Rod. von KMn04 durch Oxalsaure wurde 
nicht wesentlieli geiindert. Fcrner wurde die Hydrolyse von Dimethylsulfat in alkal. 
Lsg. so durchgefuhrt, daB nur soriel Base Yorlianden war, um einen Teil dor frei- 
werdendon Schwefelsiiure zu neutralisieren; sobald die Base yerbraucht war, stieg 
Ph von 8 auf 3, was dureh die Farbanderung eines Indicators erkannt wurde. Die 
Messung der Geschwindigkeit wurde so durchgcfiihrt, daB auBer dem bestrahlten 
GefaB, das naturlieh immer wśirmor wurde, ein zweites so in der Temp. reguliert wurde,
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daB dio Temp.-Verhaltnisse nahezu gleich wurden. Zu diesem Zwecke erfolgte die 
Strahlung in einzęlnep Intervallen, in den Zwisclienzeiten wurdc die Temp. gemessen. 
Die Rk.-Zeit in dem bestrahlten Gefiifj war im Mittel um 10 Sek. (bei etwa 200 Sek. 
Gesamtzeit) kiirzer. GróBere Beschleunigung erjiielt man bei der Red. von KJO:, 
mit schwefliger Saure, der bekannten .,Zeit“-Rk. Die Beschleunigung betrug hier 
ii ber 10%; sic war unabhangig von der Wellenlangc (Frequenz 324 000 u. 289 000) 
u. sichcr nicht durch das clektr. Fe Id yerursacht. — In den Erklamngsverss. werden 
die Verhaltnissc an den „Rnoten“ u. ,,Bauchen“ diskutiert u. Vermutungen iiber 
den EinfluB der Kompressionen u. Verdiinnungen geauBert. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 4 9  [1927]. 3086—3100. Tuxedo Park, New York, A l f r e d  L o o m is  Labor., u. 
Princeton, Univ.) K l e jim .

Karl F . Lindman, Einige neue Yersuche iiber durch ietraedrisćhe Molekulmodelle 
erzcugle. Ilotalionspolarisation elektromagnelischer Wełłen. Vf. berichtct iiber weitere 
Verss. (vgl. O. 1 9 2 4 . II. 1159) zur Nachpriifung der Theorie von Os e e n  uber die 
Brehung der Polurisaiionsebtna in Krystalien u. FI). (vgl. O. 1 9 1 5 . II. 1167). An 
Stello des in der letzten Untors. verwendetcn Mol.-Modells arbeitete Vf. mit isotopen 
dreidimensionalen Systemen von zahlrciehen kleinen tetraedr. Mol.-Modellen, die 
einer opt. akt. FI. oder einem Gas entspraehen. Dadurch war es moglieb, auch mit 
Wellen zu arbeiten, dereń Wellenlange wesentlich groBer war ais die Eigenwellcnliinge 
der Rcsonatoren u. dio eigenen Dimcnsionen der einzelnen Mol.-Modelle. Diese waren 
ahnlich konstruiert, wie in der letzten Arbeit beschrieben, nur wesentlich kleiner. 
Die Messingkugeln hatten statt 3,5 nur 0,9 cm Radius. Eingebettet wurden die 
Modelle in Paraffin — zusammen hatte man 120 solclier „Paraffinkugeln". Fiir 
einen aus solchen tetraedr. Mol.-Modellen aufgebauten akt. Korper gilt in tjberein- 
stimmung mit B io t s  entsprechcndem Gesetz fiir die opt. Aktm tat, da 13 die von 
einem solchen Korper hervorgerufenc Dreliung der Polarisationsebene der durch- 
gehenden elektromagnet. Wellen direkt proportional der Anzalil Mol.-Modelle ist, 
die sich in der Strahlenbahn befinden, d. h. also direkt proportional demDurcbmessers 
des akt. Korpers. Im ganzen bestatigten die Verss. quantitativ die friiher gezogenen 
Schliisso des Vf. (Acta Acad. Aboensis Math. phys. 4  [1927]. Nr. 1. 1— 22. Abo, 
Physik. Inst. Akademie.) W u r s t e r .

C. V. Raman und K. S. Krishnan, Ber MaxwelleJJekl in Flussigkeiten. Vff. er- 
klaren den Maxtvełleffekt in Fil., d. i. die Doppelbrechung reiner Fil. im Zustand vis- 
cosen FlieCens (vgl. VORLANDER, u. W a l t e r , C. 1 9 2 6 - 1. 1111), durch eine Molekular- 
theoric. Die Ivxafte in flieCenden Fil. werden ais Spannungs- u. Druckkrafte aufgefatit, 
die senkrecht aufeinander u. im Winkel von 45° zur FlieCebcne wirken. Unter dem 
EinflufJ solcher Krilfte tritt in den asy mm. Moll. der Fil. eine Orientierung auf, welclie 
die Ursache der Doppelbrechung ist. Es wird eine Formel zur Berechnung der Doppel
brechung angegeben. (Naturę 1 2 0  [1927], 726—27. Caleutta.) E. J o s e p h y .

E. Gryszkiewicz-Trochimowski und S. F. Sikorski, Ober die optischen Eigen- 
schaften des Arsens. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 1  [1927]. 1570—85. — C. 1 9 2 7 . 
I I .  380.) L i n d e n b a u j i .

Joseph E. Mayer, Der EinflufS von Strahlung auf thermisehe, unimolekulare 
Reaktionen. Fiir dio Theorie der Rk.-Geschwmdigkeit wird seit A r r h e n i u s  angenommen, 
daB maBgebcnd fiir die Geschwindigkeit der Geh. an Moll. besonders hoben Encrgie- 
inhalts ist, die entweder durch ZusammenstoBe oder Absorption von Strahlung 
entstehen. Dic auf Grund der letzten Annahme bereclineten Geschwindigkeiten bei 
der Zers. von N„Oi sind grofier, ais sich nach den Messungen von D a n i e l s  (C. 1 9 2 6 .
I. 1627. 2881) iiber dio Absorption im Ultraroten (bis 7 /.i) berechnet. Yf. untersucht, 
ob etwa im weiteren Ultrarot starkere Absorption eintritt. Die Anordnung war so, 
daB clio Strahlung, dic von einem beruBten, auf 100 bzw. 202° erhitzten Kolben aus- 
ging, durch einen z. T. mit Luft, z. T. mit Ń ,0 5-Dampf erfiillten Kolben ging u. dann 
in einen 2. Kolben eintrat, in dem eine Thermosiiule zur Jlessung der Intensitat der 
durchgegangenen Strahlung eingebaut war. Der 2. Kolben war innen geschwarzt 
u. vollstandig von Eis u. W. umgeben, der 1. konnte auf versehiedenen Tempp. ge- 
halten werden. Die Strahlung trat durch seitiiclie Offnungen (obne VerschluB) in 
die Kolben. Die gefundenen Absorptionskoeffizienten sind fiir 100 u. 202° nahezu 
gleich u. von ahnlicher GroBe wie dio von D a n i e l s  fur kiirzere Wellen gefundenen. 
Die damit bereelmeten Rk.-Geschwindigkeitskonstanten sind 2,5- 10~°-mal zu klein. — 
Zu geringe Rk.-Geschwindigkeiten konnten auch dadurch verursaeht sein, daB die 
Strahlung dauernd in einer diinnen AuBenscliicht des reagierenden Gases absorbiert
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wird. Um dies auszuschalten, lieC man Molekiilstrahlen von Pinen durch einen 
Hohlraum gelien, in dcm das zu einer liohen Temp. gehórige Strahlungsgleichgewicht 
horrschte; in dem mit f). Luft kondensierten Pinen wurde der Razemisationsgrad 
bestimmt. Auf diese Weise war der EinfluB yon GaszusammenstoBcn u. Absorption 
in der Oberflache wahrend der Energieeinstrahlung ausgcschlossen. Die Temp. des 
JTóJilraums wurde Jióher gehalten ais notwendig war, um in der Expositionszeit des 
Experiments die zur Razemisation nótige Energie einzustrahlen. Es konnte jedocli keine 
Razemisation festgestellt werden. — Ahnliche Verss. liat K r o g e r  (0 . 1 9 2 6 . I. 1778) 
mit J„-Dampf ausgefiihrt. Eine Neuberechnung mit der Aktivierungswarme 57 000 Cal., 
die sich nach F r a n c k  (C. 1 9 2 6 . II. 341) ergibt, zeigt, daB die Geschwindigkeit der 
durch Strahlung bewirkten Dissoziation sehr viel ldeiner sein muB ais die therm. Zers. 
Geschwindigkeit bei gleicher Aktiyierungsenergic, wahrend beim Pinen gezeigt werden 
konnte, daB unter Bcrucksichtigur.g der bekannten Geschwindigkeit, Strahlung allein 
die Rk. nicht ycrursacht. — Wahrend also bei den untersuchten Rkk. Strahlung 
allein die Rk.-Geschwindigkeit nicht erkliiren kann, so konnte yielleicht eine Tlieorie, 
die Strahlung und ZusammenstóBe berucksichtigt, die experimentellen Tatsachen 
erklaren. (Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927]. 3033—40. Berkeley, California, 
Univ.) ' K l e jim .

Bernard Lewis. Photochemische Zerselzang von Jodwassersloff. (Proceed. National 
Acad. Sciences, Washington 1 3  [1927]. 720—25. —  C. 1 9 2 7 . II. 218.) B en j.

Em il Baur und C. Neuweiler, Liber pliotolytische Bildung von IIydroperoxyd. 
(Vgl. B au r, P e r r e t ,  C. 1 9 2 4 . II. 2635; P e r r e t ,  C. 1 9 2 6 .1. 2652.) Verss. von B urg- 
>IERR (0. 1 9 2 7 . II. 2380) iiber die Photolyse in wss. Lsgg. von photodynam. Farb- 
stoffen u. AgN03 ergaben, daB bei luftfreicr Bclichtung solclier Systeme Silberaus- 
scheidung erfolgt, wahrend der Farbstoff durch Oxydation verbleieht. Die Prufung 
auf intermediar entstandenes Farbstoffperoxyd fiel negatiy aus. Sic ficl jedocli positiv 
aus, wenn das System lufthaltig war, wobei es gleichgiiltig ist, ob mit oder ohne AgNO:, 
belichtet wird (vgl. z. B. T ap p ein er , J o d lb a u e r , C. 1 9 0 5 . II. 01; G ebhard , C. 1910-
II. 342). Um die Frage zu entscheiden, ob eine unmittelbare Entstehung von Hydro- 
peroxyd anzunehmen sei, ersetzten f . den Farbstoff durch ZnO. Es konnte tatsacli- 
lich ir ,0 2 nachgewiesen werden (mit Titanschwefelsaure oder Ferricliloridkalium- 
ferrieyanid u. jodometr. titrierbar). Folgende Yerss. wurden ausgefiihrt: Medizinal- 
flaschen mit ca. 220 ccm Fassungsraum werden zu etwa -/3 mit den zu bclichtenden 
Lsgg. gefiillt, yerstópselt, in langsamc Umdrehung versetzt u. im Freien etwa von 
10— 15 Uhr der Sonne ausgesetzt. Dic Lsgg. sind lufthaltig. Sic enthalten: A. I g  
ZnO -j- 150 ccm H 20 ; B. 1 g ZnO +  50 ccm 0,1 m Glycerin +  100 ccm H20 ; C. 1 g 
ZnO -j- 50 ccm 0,1 m Glucose -j- 100 ccm H 20 ; D. 1 g ZnO -j- 150 ccm Benzidinwasser, 
gesatt. — Bei allen Verss. konnte H20 ;, wie oben angegeben, nachgewiesen werden, 
bei Vers. A. am wenigsten. Alle Kontrollyerss. yerliefen negativ, d. li. der Effekt tritt 
nur auf, wenn ZnO u. Licht zusammengewirkt haben. Auch bei luftfreicr Ausfuhrung 
der Verss. A., B., C., D. tritt ein negativer Verlauf ein. Ersetzt man in den Verss. das 
ZnO durch Eosin, so war nach Analogie zu erwarten, daB die Kombinationen B., C., D. 
bessero Ausbeuten geben wurden. Die Prufung nach der Bclichtung mit Kaliumjodid- 
Stiirke fiel positiy aus bei D., negatiy bei B. Der Unterschied zwischen B. u. D. bringt 
zum Ausdruck, daB Glycerin ein schlechtcrer anod. Depolarisator ist ais Benzidin. 
Ersetzt man Eosin durch Fluorescein, so bekommt man entsprcchende Ergebnisse, 
nur sind die Effekte quantitativ etwas erheblicher. (Hclv. chim. Acta 1 0  [1927]. 901 
bis 907. Ziiricli, Techn. Hochscliulc.) Bep.KND.

Abraham Lincoln Marshall, Durch Quecl:silberdampf pholosensibilisierte ira-sser- 
stoffsuperozydbildung. Dio Verss. iiber die Rk. von H„ -f- 0 2 unter der Wrkg. an- 
geregter Hg-Atome (ygl. C. 1 9 2 6 .1. 2776) werden in einer neuen Apparatur fortgesetzt, 
in der durch eine 2501/Stde. leistende Hg-Pumpe die Gase dauernd in Zirkulation 
gehalten werden. Die Hg-Lampo enthielt Elektroden ganz aus Wolfram u. gestattete 
Stromstarken bis 25 Amp. bei 13—80°. Die Kinetik der Rk. folgte der Gleichung 
d/dł (H20.2) == K  pHo/(pH<j -J- p0 >). Fruher, ais die Zers. von H 20 2 nicht so weit- 
gehend zuriiekgehalten war wie jetzt, war dieselbe Gleichung fur die Bildung von 
H20  gefunden; offenbar war damals die Zers. von H20 2 von derselben Geschwindig
keit wie die Bldg. — Die giinstige Hg-Konz. ist etwa 0,005 mm; zwar wachst die 
Bildungsgeschwindigkeit bei hóheren Konzz. noch mehr, jcdoch wird dann auch mehr 
H„02 zersetzt. Die Hg-Lampe gibt die meiste Resonanzstrahlung (7. =  2536,7 A)
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bei einem Hg-Druck von etwa 0,01 mm. Erholiung der Stromstarke der Lampe 
crhóht die Rk.-Geschwindigkeit bis 6 A. proportional der Amperezahl, dann etwas 
weniger. Der Temp.-Koeffizient der Rk. ist 1,04. —- Das Rk.-Prod. ist boi der ge- 
wahlten Anordnung yorwiegend H20 2, die groCto beobachtete Rk.-Geschwindigkeit 
entsprach einer Ausbeute von 2 g pro Stde. (Journ. Amer. ehem. Soc. 4 9  [1927]. 
276Ć3—72. Sclienectady, N. Y., General Electric Comp.) K l e m m .

W. Albert Noyes jr., Photochemische Studien. VI. Die photoćhemisćhe Beaktion 
zwischen Sauerstoff und Quecksilberdampf bei verh<iltnismaf3ig niedrigen Drucken. 
(V. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 162.) D ick in so n  u. H i e r r i l l  (C. 1 9 2 6 . II. 1244) fanden in 
einem dynam. System, daB dureh die Resonanzstrahlung von Hg in einem 0 2/Hg- 
Gomiscli 0 3 gebildet wird u. daB sieli auBerdem ein gelber Nd. bildet, den sie ais HgO 
ansehen. Vf. zeigt 1., daB die Bldg. dieses Oxyds nicht direkt aus angeregtem Hg 
u. normalen 0 2 erfolgen kann, sondern daB Hg u. Ozon reagieren. — 2. Ozon wird so- 
wobl durch setr kurzwellige Strahlung wie auch durcli die Linie 253,7 mfi gebildet. 
Dic Annahme, daB beide Vorgange unabhangig yoneinander sind und daB die Ausbeuten 
additiy sind, fiihrt zu unwalirsclieinlichen Folgerungen. Vf. ha.lt es fiir moglich, daB 
sich zwischen angeregtem Hg u. 0 2 ein yerhaltnismaBig unstabiler Komplex bildet 
u. daB dieser durch ZusammenstoB mit 0 2-Moll. 0 3 bildet. Moglicherweise finden 
auch ZusammenstoBe mit angeregten 0 2- oder 0 3-Moll. statt; dadurch wiirde die
0 3-Ausbeute noch groBcr werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 49  [1927]. 3100-—06. 
Chicago, Illinois, Univ.) KlEMM.

A,. Elektrochemie, Thermochemie.

Georg Grube, Die elektrolylische Gewinnung des Magnesiums aus mugnesium- 
oxydhalligen Fluoridschmelzen. Nach Versuclien von J. Jaisle. Um Widerspriicho 
bzgl. der Reihenfolge der elektrolyt. Absclieidung der Alkalimetalle u. des Mg auf- 
zuklaren, wurden Schmelzen aus den 3 Komponenten MgF2, BaF2 u. NaF untersucht. 
Um eine Schmelze mit moglichst niedrigem Erstarrungspunkt herauszufinden, wurden 
die Schmelzdiagramme fiir dio 3 biniiren u. fiir das temare System aufgenommen. Das 
Schmclzdiagramm des binaren Systems MgF,,-NaF (Messungen von M. Stasche) 
zeigt ohne Bldg. von MischkrjTstallen die Esistenz einer unzersetzt bei 1030° schm. 
Verb. NaF-MgF2, sowie je eines Eutektikums dieser Verb. mit NaF (F. 815°) u. mit 
MgF2 (F. 985°). Das Schmelzdiagramm von NaF-BaF2 (Messungen von W . Weber) 
besitzt nur einen eutekt. Punkt bei 825°. Auch hier findet keine Bldg. von Misch- 
krystallen statt. — tJber das binare System MgF„-BaF2 laBt sich trotz der Sohwierig- 
keiten, dio besonders dio Neigung zur Untorkuhlung macht, doch mit Sicherheit sagen, 
daB 2 Eutektika existieren (F. 890 u. 930°), wodurch die Existenz einer Verb. BaF2-MgF2 
wahrschoinlich wird. — Im ternaren System BaF„-MgF„-NaF finden sich drei Eutektika 
mit folgender Zus.:

1. 32% NaF, 18% MgF„, 50% BaF2 (750°)
2. 8% NaF, 21% MgFl, 71% BaF2 (800°)
3. 8% NaF, 36% MgF2, 56»/0 BaF, (850°).

Dio ternaren Mischungen verschiedencr Zus. lósen (in Bcstatigung friiherer Angabcn) 
um so mehr MgO (bis zu 1%), je gróBer der Geli. der Sclimelzo an NaF ist.

Die Ausfuhrung der Elcktrolysen von ternaren Schmelzen mit gelóstem MgO 
geschah in einem Ofen, der einen Eisenstab ais Kathode, einen Graphitstab ais Anodę 
enthalt, beide in einem Kupfertiegel, mit Zuleitung von H2 zur Kathode. Um den 
Anodeneffekt auszuschalten, muBto dio Schmelze dauernd an MgO gesattigt bleiben. 
Mg wurde in Kugelform an der Kathode in der erkalteten Sclimelzo aufgefunden. Bei 
einigen Verss. wurde auch Na abgeschieden, das aber bei der liohen Yersuehstemp. 
vordampfto u. an der Luft verbrannte. Beim eutekt. Punkt 750° wurde fast nur Na 
erhalten. Beim eutekt. Punkt 800° betrug die Stromausbeute an Mg 22— 25%, auch 
hier wurden noch groBo Mengen Na abgeschieden. Beim eutekt. Punkt 850° findet 
nur noch Abscheidung von Mg statt, u. zwar je nach dor angewandten kathod. Strom- 
dichte mit 46— 53% Stromausbeute. Der starkę Stromverlust ist hierbei nur auf 
Nebenrkk., wio Nebelbildung u. Verdampfen des Mg zuriickzufuhren, nicht auf die 
Abscheidung von Na; denn eine NaF-freie Schmelze lieferte Mg auch nur mit 52% Strom
ausbeute.

Betreffs der Abschoidungsfolge von Mg u. Na in dem vorliegenden System ist zu 
sagen: In denjenigen Konzentrationsgebieten, in denen NaF primar krystallisiert, 
oder auch freies NaF im Eutektikum vorhanden ist, wie beim Punkt 750°, scheidet
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sich Na leichter ab. Im Gebiet der hóheren MgF2-Konzz., wo dieses Salz primar kry- 
stallisiert oder im Eutektikum frei auftritt, gelangt schlieBlich nur noch Mg zur Ab- 
scheidung. Eine Deutung obiger Erscheinungen gibt die Annahme, daB die Verb. 
MgF2-NaF das Na komplex gebunden im Anion enthalt, u. daB sie eine Dissoziation 
in MgF2 u. NaF erleidet, die einerseits das zur Abscheidung des Na notwendige freie 
NaF iiefert, dic aber andererseits durch eine grófiere MgF2-Konz. soweit zuruckgedrangt 
wird, daB eine Abscheidung von Na nicht mehr erfolgt. (Ztschr. Elektrochem. 33 
[1927], 481—87. Stuttgart.) B l o c h .

Ernest Sydney Hedges, Einige Wirkungen der ungleichmdfligen Verteilung der 
SlromdichU uber einer Elektrodę. Vf. hat beobachtet, daB Fe-Anoden hiiufig an der 
inneren, der Kathode gegenuberliegenden Seite passiv u. an der AuBenseite, wo kein 
0 2 entwickelt wurde, akt. waren, oder daB bei etwas hóheren Stromdichten ein unterer 
passiver Teil der AuBenseite vom oberen akt. Teil durch eine U-fórmige Linie getrennt 
war; manclimal blieb nur eine kleine akt. Flachę nahe des Fl.-Niveaus, oder es wurden 
nur die Kanten u. Eckcn der Elektrode passiv. Bei Co-Elektroden in maBig konz. 
H2SO., ging hiiufig die Innenseite mit griiner, die AuBenseite gleichzeitig mit roter 
Farbę in Lsg. Bei den Verss. traten period. Erscheinungen auf, die jedoch nicht in 
einem Abwecliseln akt. u. passiver Zonen bestanden u. sich nicht von den Erscheinungen 
bei hóheren Stromdichten, wo die ganze Elektrodenoberflachc abwechselnd passiv 
oder akt. wird, unterschieden. Manche deutlich in akt. u. passive Zonen geteilte 
Elektroden lósten sieli nicht period, auf. (Journ. chem. Soc., Lcindon 1927. 2710 
bis 2711. London, Univ.) K r u g e r .

J. Heyrovsky, Uber die lieduktio-n des Sauersłoffs an der Hg-Tropfkathode. Vf. 
untersueht die Elektrored. des in wss. Lsg. aufgelósten atmosphar. Sauerstoffs an einer 
Hg-Tropfkathode. Die auftretenden Stromo werden ais Funktion der Polarisations- 
spahnung photograph. registriert. Eine groBere Anzahl von Photogrammen ist reprodu- 
ziert. Die Messung mit verd. Lsgg. von Elektrolyten (z. B. KC1, H 2S04), die mit der 
Luft in Beruhrung stehen, zeigt, daB Sauerstoff zuerst zu H20 2 reduziert wird bei einem 
Potential, das ungefiihr der n. Kalomelelektrode entspricht. Der EinfluB der pn auf 
dieses Red.-Potential ist sehr klein. Vf. scliliefit, daB die Red. in der Form 0 2 -j-
2 -------- >- O' — O' vor sich geht. Die zweite Stufe ist die Red. zu W. Bei 0,001-n.
[H‘] geseliiebt diese bei —0,60 Volt. Dieser Wert verschiebt sich nach der Formel 
R  2 7 4  i 1-log [Oo]■ [H+]1 zu negatiyeren Werten. Der Gehalt an O u. H20 2 kann aus 
der Form der registrierten Kurven entnommen werden. (Ćasopis Ccskosiovenskeho 
Lekarnictva 7 [1927]. 242—51.) TOMASCHEK.

C. Drucker, Versuche mit Diffusionselektroden ani Palladium. Vf. beschreibt 
eine Wasserstoffelektrode, die ohne strómenden Wasserstoff arbeitet u. darauf beruht, 
daB Wasserstoff, der an einer Seite einer Pd-Membran durch Polarisation entsteht, 
auf der anderen Seite elektromotor. wirksam wird (vgl. N e r n s t  u . L e s s in g , C. 1902.
II. 240). Die Elektrodengefafie bestehen aus 2 Abteilungen, die durch eine mit Pd- 
Schwarz iiberzogene Pd-Membran von 0,02 oder 0,004 mm Dicke getrennt sind. Die 
eine GefaBseite enthalt die Polarisationsanordnung, die andere bildet die Wasserstoff- 
elektrode (Diffusionsseite). Beim Messen der Spannung auf der Polarisationsseite 
u. auf der Diffusionsseite zeigt sich, daB nicht nur ein bestimmter u. nach einiger Zeit 
konstant bleibender Partialdruck auf der Diffusionsseite sich einstellt, wenn die Be- 
dingungen (Polarisationsstromstarke) gleich bleiben, sondern daB unter Umstanden 
die Partialdruclce beider Soi ten sogar ident. werden. Ferner ergaben Messungcn mit 
verschieden konz. Salzsaure, daB es moghch ist, unbekannte Lsgg. auf der Diffusions
seite zu messen, wenn man vorher eine bekannte Lsg. untersueht, besser auch nachher, 
um sicher zu sein, daB die Beladung der Diffusionsseite unverandert geblieben ist. —■ 
Die Aciditat einer NaHC03-Lsg. kann mit der gewóhnlichen Durchstrómungsmethode 
nicht gemessen werden, ohne daB C02 Terloren geht. So wurde nach der Durchstró
mungsmethode fiir 0,1-molare NaHC03-Lsg. [H‘] =  6,0-10-10 bei 18° ais Endwert 
gefunden, nachdem die Aciditat standig abgenommen hatte (sie nahm wieder zu, ais 
dem Wasserstoff C02 beigemischt wurde), wahrend sich mit der Diffusionselektrode 
[H ‘] =  5,2 bis 5,5 • 10~° ergab, der GróBenordnung nach in guter Ubereinstimmung 
mit Werten, die von anderen Autoren mittels Indicatoren gefunden wurden. Mes- 
sungen an Bisulfit-Lsgg. mit der Diffusionselektrcde fiihrten zu der Aciditat [H‘] =
1,1 ■ 10™1 in 0,1-inolarer Lsg. bei Zimmertemp. Daraus laBt sich fur die zweite Disso- 
ziationskonstante von H2S 03 ein Wert von ca. 5 • 10-7 berechnen. Bei Lsgg. von
0,1 Essigsaure +  0,1 Na-Acetat in gewóhnlichem destilliertem W. ergab die Diffusions-

X. 1. 76
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elektrodo omen konstanten Wert, wahrend mit der Strómungselektrode eine Abnahme 
der Aeiditat gefunden wurde, die iliren Grund in der aUmahhchen Fortfiihrung des im 
dest. W. gelósten C02 durcli den Gasstrom hat. GroB ist der EinfluB der verwendeten 
Elektrodę auf das Messungsergebnis bei Korperfll.; so ergab ein mehrere Tage altcs 
Blutserum mit der Diffusionselektrodo eine aktuelle Aeiditat von 1,4 ■ 10“7, mit der 
gewóhnliclien Wasserstoffelektrode 3,3-10"9. (Ztschr. Elektrocliem. 33 [1927]. 504—07. 
Leipzig.) B l o c h .

E . Denina und G. Ferrero, Einflup des langdauernden Stromdurchganges auf die 
tJberspannung des Wassersłoffs. Nacli Bcsprechung der bisher erscliienenen Ai'beiten 
definieren die Vff. die tJberspannung ais den Unterschied zwischen angewendeter u. 
thermodynam. berechneter Spannung bei elektrolyt. Zers. u. besclireiben ihre Verss., 
bei denen in einer 3 1 fassenden Zers.-Zelle ca. 30%ig. H2SOt  mit einer Pt-Anode u. 
Ni- bzw. Cu-Kathode zersetzt wurde. Gemessen wurde der Spannungsabfall zwischen 
Elektrode u. Elektrolyt mit einer Hg-Normalelektrode. Dio Schaubilder zeigen die 
Anderung der tJberspannung bei Anderung der Stromdichte fur die beiden Kathoden 
u. zwar bei allmahlicher Steigerung bzw. Verminderung der Stromdichte, wobei die 
Verss. bis 1000 Stdn. lang fortgesetzt wurden. Bei Steigerung der Stromdichte steigt 
dic tJberspannung bis 0,25 Amp. etwas steiler, dann langsamer ziemlicli linear an, 
sie fallt aber — bei Ni-Kathoden nach Erreichung eines Maximums nach 10 Stdn. — 
bei Cu von Anfang an dauernd mit der Zeitdauer u. wird bei Ni nach ca. 75 Stdn. 
konstant. Bei gleichcr Stromdichte ist die tJberspannung verschieden, je nachdem 
man erstere allmahlich vergróBert oder verkleincrt. Es wurden auch nicht naher 
beschriebene Verss. iiber den Zusammenliang zwisehen tJberspannung u. Durch- 
gangswiderstand angestellt. Die walirscheinlichen Ursachen fiir die Erscheinungen, 
besonders die Oberflachenbeschaffenheit der Kalliode, werden diskutiert. (Gazz. 
chim. Ital. 57 [1927]. 881—99. Turin, Ingenieurschule.) B e r l i t z e r .

E. B. R. Prideaux, Der Einflup der Temperatur auf Diffusionspotentiale. GemaB 
der Gleichung — Ea =  R T/n-F  X (ha — uk)/(ua  -f- uk) X log <xx Cj/k2 Ct  sollten Fl.- 
Potentiale nicht stark temperaturabhangig sein, da die Ionenbeweglichkeiten mit 
steigender Temp. ahnlicher werden, so daB (ua — uk)/(ua  +  uk) kleiner wird u. 
somit den Anstieg von Ii T jnF  ausgleicht. Fiir eine Reihe von Elektrolyten wird 
rcchner. gezeigt, daB der Ausgleich der beiden Faktoren nahezu vollkommen ist u. 
die Temp.-Abhangigkeit nuli werden muB. Nach einer Methode mit strómenden 
Fil., die der von S c a t c h a r d  (C. 1925. II. 2197) benutzten ahnlicli ist, wird fiir HC1, 
NaOH, NaCl, A gN 03, C5HUN-HC1, KOOC-C8Hs, KOOC-CH2-C6H6, HOOC-ClI3 
festgestcllt, daB die Temp.-Koeffizienten der Diffusionspotentiale nahezu temperatur- 
unabhangig sind (zwischen 18 u. 25°). Die Werte fiir die Potentiale sind im allgemeinen 
in Ubereinstimmung mit der Theorie. Nur fiir Essigsaure finden sich merklich zu 
kleine Werte. (Trans. Faraday Soc. 24. 11—14. Nottingham, Univ.) K l e m ji.

Owen Rhys Howell, Molekularslruklur in Losungen. III. Die elehtrische Leit- 
f&higJceit wd/3rigcr Losungen von Kobałtchlorid und Salzsaure, mit einer Bemerkung 
iiber die Yoraussage der Krystallslruklur. (Vgl. C. 1927. II. 2494.) Es wird die elektr. 
Leitfahigkeit y. (20°) fiir wss. HCl der Normalitat N  u. fiir CoCl2-Lsgg. mit konstantem 
CoCl2-Geh. u. wecliselndem HCl-Geli. gemessen. Fiir die CoCl2-haltigen Lsgg. ist 
das Maximum der x-Ar-Ivurvc im Gegensatz zu dem scharfen Maximum fiir die reinen 
HCl-Lsgg. stark abgeflacht. Die Leitfahigkeitsdifferenz-2V-Kurve der CoCl2-haltigen 
Lsgg. ist fast genau das Komplement der entsprechenden Viscositatsdifferenz-AT- 
Kurve; das Jlinimum der ersteren liegt an genau derselben Stelle wie das Maximum 
der letzteren; erstere fallt jedoch kontinuierlieh bis zum Minimum, wahrend letztere 
sich vor dem Anstieg zum Maximum erst etwas senkt. Dieser Unterschied riihrt 
daher, daB die beiden Wrkgg. des HCl-Zusatzes: 1. Zuriickdrangung der Dissoziation 
des CoCl2 u. damit Abnahme der Zahl der viscosen Co(H20 )6 -Ionen u. 2. Umwandlung 
von Co(H20)c”- in CoCl,,"-Ioncn im ersteren Fali in gleichem, im letzteren Fali in 
entgegengesetztem Sinne liegen. Dic Ergebnisse bestatigen die friiher vom Vf. mit- 
geteilte Theorie iiber dic Struktur der CoCl2-Lsgg. — Wird in Zn-Orthosilicat das Zn- 
Atom dureh Co ersetzt, so entsteht ein blaues Pigment, beim Ersatz des Mg-Atoms 
in Mg-Orlhosilicat ein rotes; daraus laBt sich voraussagen (vgl. H il l  u . H o w e l l  
(C. 1925. I. 338), daB das Zn-Atom von 4, das Jlg-Atom von 6 anderen Atomen oder 
Gruppen umgcben ist, was auch rontgenograph. gefunden wurde. Ebenso laBt sich 
voraussagen, daB im roten anhydr. CoF2 u. in dem dureh Schmelzen im elektr. Ofen 
erhaltenen krystallinen, rosafarbenen CoO das Co von 6 F- bzw. O-Atomen umgeben
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ist, was mit den Ergebnissen der Kontgenanalyse libcreinstimmt. (Journ. chem. 
Soc., London 1927. 2843—50. Manchester, Univ.) K r u g e r .

C. Morton, Die Ionisation von polyliydrisclien Sauren. Vf. zeigt, daB die Be- 
rechnungen der Dissoziationskonstanten 3-bas. Sauren durch E n k la a r  (Ztschr. 
physikal. Chem. 80- 620; C. 1912. II. 1520) u. A u erb a ch  u. S m olczyk  (C. 1924.
II. 1372) auf falschen Voraussetzungen beruhen. Er gibt neue Gleichungen nnter 
Benutzung der Gleichungen von DEBYE u. H u c k e l u. findet gutc Konstanz des 
Wertes fiir die Dissoziationskonstante der Essigsaure nach den yorliegenden Litcratur- 
angaben. Nach den Messungen von K e n d a l l  (Journ. chem. Soc., London 101. 
1275; C. 1912. II. 1514) ergibt sich k -105 =  1,77. Neu gemessen werden die Dis
soziationskonstanten von Tricarballyl-, Camphoron- u. Cilronensaure durch Aufnahme 
der pn-Kurye bei Neutralisation mit NaOH in etwa 0,01-mol. Lsgg. Dio benutzte 
Einrichtung zur elektrometr. Messung wird beschrieben. Insbesonderc wird eine 
Methode gegeben, die A E/A  F-Werte (V  — Volumen der zugegebencn NaOH-Lsg.) 
bei jeder Konz. zu messen. Diese bestelit darin, daB nach jeder Einstellung — man 
maB in Interyallen yon 0,5 ccm NaOH — 0,05 ccm der Lauge zugegeben u. der dadurch 
bedingte Ausschlag des Galyanomcters festgestellt wurde, der zlE/zl F proportional 
ist. So erhielt man am Neutralisationspunkt ein spitzes Maximum. Nachstehcnd 
sind die gefundenen Dissoziationskonstanten bei 30° angefiihrt: Tricarballylsaure: 
Ic-l =  3,25 -10—1; k„ =  2,65 • 10-5 ; k3 =  1,48 ■ 10~6. Camphoronsdure: kx — 2,95 • 10-4;

1,05-10-=; k3 =  0,037-10-8. Cilronensaure: fcj=  9.21-10-4; k„ =  2,59-10~5; 
k3 =  1,35- 10_G. Die Ergebnisse zeigen — in Ubereinstimmung mit den allgemeinen 
Ansiehten iiber den EinfluB von Substitution —, daB Eintritt von OH statt H  die 
erste Dissoziationskonstante erhoht, CH3 sie erniedrigt, besonders stark in der 3. Stufe. 
(Trans. Earaday Soc. 24. 14— 25. Chelsea, Polyteehnikum.) K l e m m .

John W arren W illiam s und J. Howard Mathews, Die Dieleklriziidtskonstanten 
birUrer Gemische. Eine Anwendung der Mellicde der molalen Mengen. (Vgl. C. 1928.
I. 15.) Ais molale induktiye Kapazitat G bezeichnen Vff. die Kapazitat, welche erzeugt 
wird, wenn 1 Mol einer El. zwischen parallele, 1 cm yoneinander entfernte Konden- 
satorplatten gestellt wird. G =  (e — 1) M /d  ( e  =  DE., M  =  Mol.-Gew., d =  D. der 
El.). Die Methoden, die DE. eines binaren Gemisches in Abhangigkeit der Molbriiche 
der Bestandteile odcr in  Eoim der mol. Polarisation darzustellen, werden besprochen 
u. ihr Giiltigkeitsbereich begrenzt. Ais dritte Methode geben die Vff. die Abhangigkeit 
von G von den molalen Mengen der Bestandteile. Dabei resultiert fur G die folgende 
Gleichung: G =  (e — 1) (/; -|- / 2 M 2)jd. Diese Methode hat den anderen gegen-
liber viele Vorteile, sie gibt die wahre Abweichung, die auf einer Anderung des elektr. 
Moments beruht, an, unabhangig vom Vol. der Lsg. Mit Hilfe der DE.-Werte fiir das 
System A.-A. wird nach dieser Methode der Assimilationsfaktor von A. berechnet. 
(Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927]. 277—85. Madison [Wisc.], Univ.) E. J o s e p h y .

E. P . Harrison, Die Verdnderung der Elastizitat ton Rocliellesalz mit der Tempe
ratur. Vf. bemerkt zu der Mittcilung yon R. M. D a v i e s  (ygl. C. 1928. I. 15), daB eine 
Priifung der Anderung der therm. Ausdehnung eines piezoelektr. Krystalls eine Dis- 
kontinuitat bei der Temp. ergeben miiBte, bei der sich der Piezoelektrizitatsmodul 
plotzlieh andert. (Naturę 120 [1927]. 770. Portsmouth.) E. JOSEPHY.

W orth H. F.odebusii, Thermisclies Gleichgeuńcht von Elektronen in Metallen: 
Konlaklpolentiale und thermoeleklrische Kraft. Theoretisch. Nach einer Ubersiclit 
iiber die yerschic denen Móglichkeiten, die Eestigkeit der Bindung von Elektronen 
in Metallen zu bestimmen, wird das therm. Gleichgewicht zwischen Metallen besprochen. 
Das Metali mit der gróBeren Affinitat wird solange Elektronen aufnehmen, bis Gleich
gewicht erreicht ist. Bei tieferen Tempp. ist dies leicht elektrostat. auszurechnen, 
bei hoheren is t  die kinet. Energie der Elektronen zu berucksichtigen. Eerner ist der Um- 
stand zu beachten, daB die entgegengesetzten Ladnngen sich anzielien. Die ganzen Vor- 
gange spielen sich nur an der Oberflache ab. — Die VoLTAsche Potentialdifferenz, wie 
sie z. B. yon L ordK E L V iN  (Philos. Magazine 14. 82 [1898]) bestimmt ist, sollte eigent- 
lich die Werte fiir die freien Energien der Elektronen in den Metallen ergeben. Aber 
neben der experimentell kaum zu yenvirklichenden Sehwicrigkeit, ,,reine“ Oberflachen 
zu haben, ergaben sich auch theoret. Bedenken. Den gleichen Wert miiBte das 
Kontaktpotenlial geben, das man zwar annahernd berechnen, aber nicht messen kann. — 
Das Einzelpotential eines Metalls gegeniiber einer Lsg., die seine lonen enthalt, ist 
theoret. eine komplizierte GroBe u. experimentell schon deshalb sehr sehwer zu be
stimmen, weil die Adsorption yon lonen an der Oberflache kaum zu yermeiden ist. —

76*
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Fiir den Temperaturkoeffizienten des Kontaklpotentials wird eine Gleichung entwickelt. — 
Durch Diffcrenzierung der eben genannten Gleichung nach T  kann ein Wert fiir die 
partielle molare Warmekapazitat der Elektronen im Metali erhalten werden. Diese 
erhalt man ferner aus der Abweichung der Atomwarmen von dem Wert, der sieh aus 
der DEBY E-Funktion bercchnet. SchlieBlich laBt sie sieh aus dem THOMSON-Effekt 
berechnen, d. h. dcm Warmeeffekt, der neben der JoULEschen Warme auftritt, wenn 
ein Strom in einem Draht mit einem Temp.-Gradienten flieBt. — Das Thermoelement 
wird in einer Art CARNOTsclicm KreisprozeB behandelt. Aus dem Ergebnis ist 
wesentlieli, daB nur der Wert dE /dT  in der erhaltenen Gleichung auftritt, nicht aber 
der Absolutwert von E. Die Gleichsetzung von E  u. der P ełtier-W arm e q ist nicht 
zulassig. — Unter gewissen Annalimen, dio Vf. jcdoch nicht fiir sehr wahrsclieinlich 
halt, ergibt sieh bei Benutzung der fiir das Thermoelement gewonnenen Gleichung, 
daB die partielle molare Warmekapazitat des Elektrons gleich der K onstan ten  o des 
THOMSON-Effektes ist; nur wenn die Lsg. der Elektronen im Metali ais yollkommen 
angesehen wird, ware der wirklichc Warmeinhalt der Elektronen mit a zu vergleichen, 
wie es L atim er (C. 1923. I. 1305) getan hat. (Chem. Beyiews 4 [1927]. 255—70. 
Uniy. of Illinois.) KLEMM.

Brereton Baker, Die Veranderung der Eigenscliaften von Stoffen beim Trochien. 
(Vgl. C. 1922. III. 1077.) Dio vom Vf. beobachtete Erhóhung des Kp. durch inten- 
sives Trocknon (boi Bzl. jetzt bis nm 38°) beruht nicht, wie B a l a r e w  (C. 1927. II. 411) 
vermutct, auf der Ggw. von H3PO.j. Die Resultato von B a l a r e w  wurden ver- 
standlich sein, wenn das von ilim benutzte P20 5 nicht frei vom fiiichtigen P20 3 ge- 
wesen ist. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2902—03. London, Imp. Coli.) K ru.

H. W islicenus, Uber die Anwendung der Partialdruckdestillation „hochtnolekularer“ 
Stoffe und Stoffgemenge mit liocli uberhitztem Wasserdampf zur „Demolierung“ hoch- 
„Icomolierter" Stoffe. (Mitbearbeitot von H si Lang, E . Stelzer und W . Gierisch.) 
Yf. benutzt den strómenden, iiberhitzten Wasserdampf zum ersten stoffliehen Abbau 
hochmolekularer Stoffe, insbesondere von Ilarzen. In  geeigneten Geraten kann der 
strómond iiberhitzt-e Wasserdampf sehr einfach auf beliebigo Temp.-Grade yon 100° 
bis zu beliebigen Tempp. u. m anchm al zu eindeutigem  Ycrlauf der Wrkg. auf organ. 
Stoffe gebracht werden. Chem. ist die Einw. des iiberhitzten Dampfes auf organ. 
Materiał leicht zwischen der ersten Stufe, der Trocknung u. der Verkohlung bzw. 
der Wassergasbldg. bis zur vollkommenen Veraschung einstellbar. Ais App. fiir 
die Laboratoriumsverss. verw endet Vf. den  SCHRADERschen A l-Schw elapp . mit 
eingebauter Dampfuberhitzung u. fiir analyt. IOeiiwerss. eine eigens konstruierte 
Dampfuberhitzerretorte, die im Original eingehend beschrieben ist. Fiir Tempp. 
bis 500° ist Al das geeignete Metali, fiir hóhcre Tempp. Cu oder Fe. Es golingt auf 
diese Weise, das Kolophonium vom hochkomolierten Zustand in auffallendor Weise 
zum krystallinmolekularen Zustand physikochem. abzubauen. Dieser physikochem. 
Abbau ist grundsatzlich nicht verschieden yon der Desaggregation oder Dispersion 
bei der Auflósung lóslicher Stoffe oder bei der Verdampfutig unzersetzt vergasbarer 
Substanzen. Jedoch ist im Bereich der sehr hochmolekularen Kolloidstoffo gewóhn- 
lich die Dispergierung nur bis zu kolloiden Lsg. moglieh, dic Partialdruckdestillations- 
mogliclikeit bisher wenig bekannt. Da in der Kolloidcliemie noeh ein geeigneter 
Ausdruck fiir diese meist reversiblen stoffliehen Anderungen fehlt, yersucht Vf., 
diese Vorgango mit zweckmaBigen Ausdriicken zu kennzeiehnen. Ais Allgemein- 
begriff fiir den physikochem. Aufbau wird der eindeutige Ausdruck „ K o m o lie r u n g "  
gebraucht, der sein Gegenstiick in der Bezeichnung Desmolierung oder „Demolierung“ 
ga-nz im vulgaren Sinne der Zertriimmerung oder Auflósung des komolierten Ge- 
fiiges findet. Die Dispersion der festen Kolloidmasse geschieht bei der HeiBdampf- 
dost. in der Weise, daB der Abietinsaure Gelegenheit gegeben wird, aus den yon den 
Aggregatfesseln befreiten Moll. in der Wasserdampfhulle rasch den geordneton Krystall- 
zustand aufzubauen, walirend im Zustand der Schmelze die Moll. oder die Krystallite 
nicht in der freien Lage sind, beim Erstarren sieh zum Krystall sondern nur zu fester, 
kolloidamorpher Haufung zu komolieren. Die Bedeutung der HeiBdampfdest. liegt 
in der Móglichkeit, ohne jede chem. Zerlegung Stoffe zu erfassen, die selbst im Yakinim 
nicht melir unzersetzt destillierbar sind, oder in anderen Fallen bestimmte thermo- 
chem. Zerlegungen oder rein chem. Hydrolysen u. a. heryorzubringen. — Die HeiB
dampfdest. von Kolophonium aus Pinus silyestris fiilut zur Darst. von Abietinsaure 
in reinster, krystalliner Form. Es muB angenommen werden, daB die einmal getrennt 
destillierenden Moll. der Abietinsaure erst nach starker Abkiihlung allmahlich komo-
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lieren u. zwar zu schón ausgebildeten Krystallen der Yollkommen wasserunl. Abietin
saure. Diese ist also jedenfalls durch einen fliichtigen desmolierten Zustand hindurch- 
gegangen. Die so gegebene Gelegenheit zum krystallinen Aufbau findet die Harz- 
masse im Schmelzzustand gar nicht u. bei der Lsg. in A. nicht so leicht. Besonders 
im SchmelzfluB scheinen die yertikalen Krystallisationskrafte zuriel Stórungen zu 
unterliegen, die in der nicht losenden W.-Htillc sofort, in der losenden A.-Hiille nicht 
glatt zur Wrkg. kommen. Die derart gewonnene Abietinsaure zeigte je nach der 
Reinheit der Krystalle einen F. von 154— 162° u. 159—164°. Dic Best. des MoL- 
Gcw. der Abietinsaure aus kauflichem Kolophonium u. aus frischem, selbstgewonnenen 
Kiefernbalsam ergab Abweichungen (gefundene Werte: 308,0, 518,6, 517,3) je nach 
der angewandten Methode. Da auch nach der Schmelzmethode das kohe Mol.-Gew. 
von 518,6 gefunden wurde, kann nicht allein die niedrige Temp. eine solche Komo- 
lierung von Abietinsauremoll. yeranlassen. Auch im SchmelzfluB sind offenbar die 
Komolate nicht yollzahlig demoliert. — Die HciBdampfdest. von Dammarharz u. 
Bernstein ergab Destillate, die bisher nicht krystallisierbar waren. Bernstein liefert 
Ole von zunehmender Viscositat u. Farbtiefe, die gut verwertbar, ihrer ehem. Natur 
nach aber nicht erkennbar sind. (Zt-schr. angew. Chem. 40 [1927]. 1500—06. Tharandt, 
Forstl. Hochsch.) S i e b e r t .

W . Herz, Eigenschaftszusamme.nhdnge der spezifisclien Warmen cp—cv im jlussigen 
Zustande. Aus eigenen u. fremden Vers.-Ergebnissen u. aus von solchen abgeleiteten 
Gleichungcn stellt Yf. eine Reihe neuer Zusammenliange der spezif. Wannę bei kon- 
stantem Druek cv u. konstantom Vol. cv mit anderen Eigg. von Fil. auf. Werden ais 
Abkurzungen gewahlt: L  die Yerdampfungswarme, ds die Dichte, y die Oberfliichen- 
spannung beim Kp. Ts abs., p,., dk, rl \  die entsprccnenden Werte beim krit. Punkt, 
vh das krit. Yol., e die molekulare Kp.-Erkohung, M R  die Mol.-Refraktion, B3 der 
Binnendruck beim Kp., F0 das Nullpunktsvol., a die Capillarkonstante, dann gilt: 
oD —  cr =  10/M  =  L /2 T S =  p J 2 T k dk =  0,000465/d*. =  T Je =  0,9/d ,.-M B -=
5 yJM 'h dsV. (Tk -  Ts) =  B J2d0 (Tk -  Ts) =  2,7/dk V0 =  0,6316 Tk/e =  8,581 a/ Ts=

3 -----------
L/160 y M : d , ferner flussig (cv — c„/gasfórmig (cv — cv) — 5. — Fiir einzclne der 
obigen Gleichungen werden Belegtabellen gegeben, die eine annahernde tJbereinstim- 
mung zwischen den berechneten Zahlen ergeben. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 166 
[1927]. 155—60. Breslau, Univ.) B e e l i t z e e .

W alter Matthew Madgin, John Buttery Peel und Henry Vincent Aird  
Briscoe, Die Tcmperaturcffekle beim Misclien nicht icafSriger Flussigkeiten. (Vgl. 
M a d g in  u . B r i s c o e ,  C. 1927. II. 152.) Vergleich der DEE. mit den Temp.-Andcrungen 
beim Mischen gleicher Voll. von je 2 Fil. ergibt, daB zwischen der Mischungswarme 
u. der Polaritat der Moll. kein einfaclier Zusammenhang besteht. Vff. messen die 
Temp.-Anderung A t beim Mischen folgender Paare bei vcrschiedenen Anfangstempp.:
o-Chlorphenol-Anilin, Chlf.-A., Chtf.-Aceton, OMi.-Toluol, A.-Toluol, Accton-A., Chlf.- 
Hexan, A.-Methylacetat, Aceton-Hexan, CS2-Anilin, CS2-Athylozalat, CS2-Aceton. 
A t ist um so positiyer (oder um so weniger negativ), je niedriger die Anfangstemp. 
ist; A t ist im allgemeinen um so groBcr, je positiyer (oder weniger negatiy) die Temp.- 
Anderung bei einer gegebencn Anfangstemp. ist. Vff. schliefien, daB beide Fil. A u. B  
komplexe Moll. A x u. B v u. einfache Moll. enthalten, u. daB letzterc beim Mischen 
zu Moll. z An Bm assoziieren, wobei die Dissoziation in einfache M oll. endotherm ist; 
Veranderung der Anfangstemp. sclieint den therm. Effekt im An JSm-Gleichgewieht 
mchr zu yeriindern ais denjenigen in den A x- bzw. 2?W-Gleichgewichten. (Journ. chem. 
Soc., London 1927. 2873—77. Newcastle-on-Tyne, Univ. of Durham.) K r u g e r .

R ussell W. Millar, Die Dampfdntcke von Kaliumamalgamen. Vf. bestimmt 
den Dampfdruck von geschmolzenen K-Amalgamen (5—32 Mol.-%) bei Tempp. 
zwischen 184 u. 445° dadurch, daB in einem J-formigen Glasrolir der Hg-Dampfdruck 
der Substanz (gegen den kurzeń Schenkel) kompensiert wrird durch H 2 (in dem langen 
Schenkel), dessen Druek mit einem Hg-Manomcter bestimmt wird. Die Amalgamc 
waren durch Eindestillieren von K  in reinstes Hg im Hochvakuum hergestellt u. 
nach der Messung durch Auflósen in uberschiissiger HC1, Zurucktitrieren u. Wagen 
des Hg analysiert. Die Fehlerąuellen bei der Dampfdruckmessung, insbesondere 
die Konz.-Anderungen durch Verdampfep von Hg in den beiden Schenkeln, sind 
yerhaltnismaBig groB, so daB die Werte nur auf 2—3% genau sind. Die log p-Werte 
sind linear von \)T abhangig. Auch nach VAN L a a r  aufgestelltc Gleichungen (z. B . 
fiir 200° log a1/N 1 =  —64,71/(1 +  2,689 r,)2, dabei ist: a1 =  p jp itim s  Hg =  Akti-
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yitat des Hg, N1 u. iV2 =  Molenbruch von Hg bzw. K, r± =  N JN ,)  geben die Verss. 
gut wieder. Die Abweiehungen vom RAOULTsclien Gesetz sind sehr groG, nament- 
Jieh bei tieferen Tempp. Bis zu 8 MoL-%% ist die Verdampfungswarme des Hg 
gleich dem von reinem Hg. Aus Dampfdruckerniedrigung u. Konz. laGt sich berechnen, 
daG Aggregate KHg(7>1_l0,0) in Hg ,,ideal“ gel. sind. Bei hóheren Konzz. gilt dies 
nicht mehr. (Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927], 3003—11. Los Angeles u. Berkeley, 
California.) K l e m m .

Henry E. Bent und Joel H. Hildebrand, Der Dampfdruck von Natrium- und 
Caesiumamalgamcn. Die Potentiale der Alkalimetalle kann man so bestimmen, daG 
man die der verd. Amalgame gegen wss. Salzlsgg. u. dann dio desselben Amalgams u. dio 
des Metalls bei Yerwendung eines nicht wss. Lósungsm. bestimmt. Bei Cs yersagt dieser 
Weg, da es kein geeignetes Lósungsm. fiir ein Cs-Salz gibt. Vff. hofften, durch Best. 
der Aktiyitat des Cs in geschmolzenen Amalgamen unter Benutzung der DuHEM schen  
Gleichung die nótigen Werte zu bekommen, um die EK. des Metalls aus der der verd. 
Amalgame berechnen zu kónnen. Die benutzten Metalle bzw. Salze (Na zur Erprobung 
der Methodik u. Cs) waren reinste Handelsprodd., die spektroskop, geprtift wurden. 
Die Methodik der Dampfdruckmessung ist friiher (vgl. C. 1 9 2 0 . III. 305) beschrieben. 
Die MeGgenauigkeit betragt etwa 0,3%. Insbesondere muGte beriicksichtigt werden, 
daG in dem kurzeń Schcnkel Fremdgase waren; ihre Menge wurde bestimmt. Ebenso 
ermittelte man die D ichten  der Amalgame annahernd, um bei yerschiedenen hohem 
Meniseus korrigieren zu kónnen. Dabei zeigte sich, daG das Mol.-Vol. des Hg bei Konzz. 
unter 30% Hg negatiy ist. Bcsondere Schwierigkeiten machte der Angriff auf das 
Glas, wodurch dio Best. des Meniseus unmóglich gemacht wurde. Etwas yermindert 
wurde der Angriff auf das Glas, wenn dieses yor dem Vers. kurze Zeit mit 50% HF  
ausgekocht wurde.

Die Ergebnisse sind in Tabellen gegeben. Die fiir Cs-Amalgame sind bei den 
niedrigen Konzz. etwas genauer ais die fiirNa-Amalgame. Die zwischen 554 u. 651° absol. 
gemessenen Tensionen lassen sich durch Gleichungen der Form ai/n1 =  K  n^jT  (ygl. 
vorst. Ref.) darstełlen. Aus dem Temp.-Verlauf der Aktivitaten laGt sich die partielle 
molekulare Warmeeinheit bestimmen, u. somit die freie Energie berechnen, Hg in die 
Amalgame einzufuhren. —  D urch  graph. oder analyt. Integration der DuHEM schen  
Gleichung laGt sich die Aktiyitat des geldsten Stoffes aus der des Lósungsm. gewinnen, 
u. die freie Energie berechnen, Alkalimetall in das Amalgam einzufuhren. Fiir N2 =
0,017 72 werden fiir 648,1° u. 608,5° diese Werte fiir Na in Volt gegeben; Extrapolation 
auf 298° gibt befriedigende Ubereinstimmung mit Messungen von L e w is  u . K r a u s  
(C. 1 9 1 1 .1. 528). Die Werte fiir Cs sind weniger genau. Fiir ein Amalgam mit 1 Atom-% 
Cs ergeben sich 1,43— 1,47 V bei 609° absol.; fiir 298° ergeben sich 1,71 (±0,05) Volt.
— D ie fundamentale Konstantę p der Gleichungen log aiJNx =  1/2 P iV22 bzw. log aJN 2 =  
—P — 1/2 A7,2) +  V2 P, aus der sich die Abweichung von Lósungsm. u. Gelóstem 
yom RAOULTsehen Gesetz erkennen laGt, werden fiir Na-, K-, Cs- u. Ba-Amalgame 
yerglichen. Die Abweiehungen von einer idealen Lsg. lassen bei Na auf Verbb. mit dem 
Lósungsm. schlieGen. Verbb. NaHg2, NaHg., u. NaHg0 wurden im Gebiet der Aktiyi- 
taten von 0,1—0,9 den Verlauf des Dampfdrucks gut wiedergeben, in sehr verd. Amal
gamen erkliirt NaHg1(. Dampfdruck u. EK. (Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927]. 3011 
bis 3027. Berkeley, California.) K l e m m .

Marcel Beckers, Untersuchungen iiber die Zustandsgleiclmng der leicht zu ver- 
fliissigenden Kohlenwassersloffe. II. Neue Bestimmung des Lilergemchts des n-Bułans. 
(I. vgl. v a n  B o g a e r t , C. 1 9 2 7 . II. 1134.) Das yerwendete n-Butan wurde aus 
n-Butyljodid durch Einw. auf Natriumammonium in fl. NH3 hergestellt. Das Litcr- 
gewicht wurde nach der Ballonmethode bestimmt u. betrug 2,5192 g bei 710 mm 
Druck (v a n  B o g a e r t , 1. c., fand 2.5184 g). Einzelheiten betr. Reinigung, Apparatur, 
Messungen usw. vgl. Original. — n-Butyljodid, aus Gśirungsbutylalkohol (Kp.7eo 118,0°) 
mit J  u. rotem P. Kp.;0O 130,50°. D.°4 1,6484. F. — 103°. (Buli. Soc. chim. Belg. 
3 6  [1927]. 559—90. Mit 1 Tafel.) Os t e r t a g .

A 3. Kolloidchemie. Capillarchemie.

A. Lottem ioser, Physikalisćh-chemische Unłersuchungen an der Anliinonsaure. 
Lósliche Antimonsaure wurde, mit geringer Abanderung der Methode yon D e l a c r o ix  
(C. 1 9 0 1 . I. 874), dargestellt durch Hydrolyse von SbC)5 bei 0°. Der erhaltene Nd. 
mit 29,23 Moll. H20  auf 1 Mol. Sb20 5 zeigte iiber H2S 04 einen yollstiindig stetigen 
Wasseryerhist. Es gelingt nicht, einen bestimmten Wert fiir die erhebliche Lóslichkeit
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in W. zu ermitteln. Da die gesamte gelóste Substanz durch eine Dialysiermembran 
geht, ist die Antimonsiiure móglieherweiso in molekulardisperser Form in der Lsg. 
enthalten. Der Lósungsvorgang u. die allmahliche Veriinderung der Lsg., dio sich 
bei gróBerer Konz. durch zunelimende Opalescenz bemerkbar macht, wurden genauer 
studiert durch Messungen der Leitfiihigkeit ais Funlction der Zeit an verscbieden konz. 
Antimonsaurelsgg. bei mehreren Tempp., sowie durch pu-Messungcn. Die jeweils er- 
reiehtcn Gleichgewichte sind revcrsibel. Die Alterung der Antimonsiiure in wss. Lsg. 
wird auf Dchydratation (vielleicht unter Bldg. von Isopolysiiuren u. schlieBlich unter 
kolloidaler Aggregierung) zuriickgefuhrt. — Es werden Titrationen einerseits von 
Antimonsaurelsgg. mit LiOH, NaOH, KOH u. andererseits von K-Pyroantimoniat- 
lsgg. mit Salzsiiure konduktometr. verfolgt. Die dabei auftretenden Unterschiede 
zwischen frischen u. gealterten, zwischen konz. u. verd. Lsgg. werden an der Hand von 
Diagrammen diskutiert. Es wird die Ansicht begrundet, daB homogenes u. hetero- 
genes Gleichgewicht in kolloidalen Lsgg. vóllig kontinuierlich ineinander ubergehen. 
(Ztschr. Elektrochem. 33 [1927]. 514—18. Dresden, Techn. Hochschule.) B l o c h .

J. Traube, Alchimistische und Icolloidchemische Bełrachtungen uber das Gołd. Vf. 
berichtet uber eine Begegnung mit einem Bergmann, der aus Glimmerschiefern des 
Erzgebirges nach alchimist. Methoden geringe Goldmengen gewann u. im Zusammen- 
hang damit uber die Schwierigkeiten des analyt. GoMnachwciscs, sobald dieses in 
den Gesteinen in kolloider Form enthalten ist. Gemeinsam mit D. Jacoby aus- 
gefiihrte Verss. ergaben, daB die hydrophilen Kolloide, Eisenhydroxyd, Gelatine, 
Wasserglas usw. in groBen Konzz. stark peptisierend wirken, also haltbare kolloide 
Goldlsgg. erzeugten. Die Ergebnisse waren abhangig von der Art u. Konz. der zu- 
gefiigten Kolloidlsg. sowie des zugefiigten Red.-Mittels. In den einfachsten Fallen 
waren die Goldlsgg. in den konzentriertesten Lsgg. rot kolloidal, dann wurden sie 
blau kolloidal, u. von einem bestimmten Kolloidzusatz abwarts wurden sie grobdispers 
u. zeigten Nd.-Bldg. In anderen Fallen zeigte sich fiir cin mittleres Konz.-Intervall 
an kolloidem Zusatze eine grobdisperse Flockungszone in engeren oder weiteren 
Konz.-Grenzen, u. nach beiden Seiten hin erhielt man kolloide Goldlsgg. In gewissen 
Fallen waren abwechselnd mehrere Zonen von kolloid gelóstem u. gefalltem Gold 
zu unterscheiden. Es -wurden weiter Falle beobachtet, bei denen einerseits der Zusatz 
geringster Mengen an hydrophilem Kolloid kolloide Goldlsgg. entstehen lieB, wahrend 
in der Lsg. ohne Kolloid eine Flockung auf trat. Bei dem System: Wasserglas, Gold- 
chlorid u. Red.-Mittel (Ferrosulfat, Hydrochinon) -wurden bei groBerem Geh. an 
Alkalisilicat fcindisperse, hoch kolloidal durchsichtige Lsgg. erhalten, wahrend unter- 
halb eines bestimmten Geh. an Alkalisilicat grobdisperse Goldlsgg. entstanden, die 
das Gold abscliieden. Die Verss. ergaben die Móglichkeit von Fehlerąuellen bei der 
Au- u. Pt-Analyse u. ebenso die Móglichkeit von Verlusten bei dem huttenmann. 
Verf. der Au-Abseheidung mit Hilfe von FluBmittehi. (Chem.-Ztg. 52. 3— 4. Char- 
lottenburg, Techn. Hochsch.) S i e b e r t .

H . G. Bungenberg de Jong, Uber die Gelatinienmg lyophiler Sole und die Struktur 
lyophiler Gele. Der Gelatinierungsyorgang von Agar- u. Gelatincsolen ist eine Aus- 
flockungserscheinung, bei der aber die beiden Stabilitatsfaktoren (elektr. Ladung u. 
Hydratation) in den ersten Stadien des Prozesses nicht verschwinden, sondern un- 
gefiihr in ihrer urspriinglichen GróBe erhalten bleiben. Eine solclie Ausflockung laflt 
sich nur so erklaren, daB Ladung u. Hydratation im Moment der Gelatinierung nicht 
gleichmaBig auf der Oberflache der Teilchen yerteilt sind, sondern daB neben stark 
geschiitzten Stellen an demselben Teilchen auch schwach geschiitzte vorko'mmen. 
Gelatinieren ist demnacli eine Ausflockung mittels dieser ungeschutztcn Stellen, 
wahrend Ladung u. Hydratation ungeandert bleiben u. die Wiindc der inneren Raume 
der bei der Gelbldg. entstehenden lockeren Aggregate auskleiden. Wenn eine solcho 
Struktur der Gele angenommen wird, so ist eine Wasserauspressung wahrend des Zu- 
standekommens einer blcibenden Deformation zu erwarten, diese wurde auch bei 
yiscosegelen unter Abnahme des Vol. gefunden. — Ein urspriinglich bzgl. der Quellung 
isotropes Gel wird nach einer bleibenden Deformation auch eine anisotrope Quellung 
aufweisen miissen, naeh einer Streckung wird die prozentuale Dimensionsanderung 
nicht mehr in allen Richtungen dieselbe sein, sondern in der Deformationsriehtung 
kleiner, in der Querrichtung gróBer sein, was an Vicosegelen auch experimentell 
nachgewiesen wurde. Bei der Quellung stark ausgereckter Viscosegele wurde ein 
abnormes Verh. festgestellt. Die Lange nimmt ab, wahrend der Durchmesser zu- 
nimmt. Diesea Verh. wird durch eine einmalige Yerschiebung des Deformations-
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zustandes vcrursacht. — Dio Bedeutung der Adbasionskrafte auf den zusammcn- 
hangenden Stellen u. der Hydratation u. Ladung auf den frei gebliebenen Stellen 
der Teilchen fiir das CJuellungsgleichgewiclit u. fiir die Gelatinierung wird kurz be- 
sprochen. (Ztschr. physikal. Obem. 130 [1927], 205—16. Leiden, Univ.) E. Jos.

Per Ekwall, Uber die Oberfldcliendklivitat der Natriumsalze lioćhmolekularer Feit- 
sduren. Vf. untersu&hte die Zusammenhilnge der Oberfliichenaktivitat mit den 
iibrigen Eigg. der wss. Lsgg. der Na-Salza der Laurin-, Myristin-, Palmiłin- u. Olsdure. 
Ais charakterist. Eigg. der Seifenlsgg. wurden untersucht die Oberflachenspannung, 
das Leityermógen, dio OH-Ionenkonz., der Kolloidgeli., die Viscositat u. dio Triibung 
der Lsgg. Dio Zalilenwerte konnen im allgemeinen hier nicht wiedergegeben werden. — 
Die Oberflachenspannung wurde teils stalagmometr. bei 2 yersohiedenen Tropf- 
geschwindigkeiten, teils mittols der Ringmetliode an Oberflachen verschiedenen 
Alters gemessen. Die [OH']-Konz. wurde elektrometr. mit der Wasserstoffelektrode 
u. Chiniiydronelektrodo oder toils auch colorimetr. gemessen. Der Kolloidgeh. wurde 
durch Ultrafiltration u. interferometr. Best. der Konz. der Filtrate bestimmt. Die 
auskrystallisierte u. ausgeflockte Substanz wurde abfiltriert u. ihre Menge aus der 
Konz. der Filtrate ermittelt. — Dor Kolloidgeh. in allen Nalriumlauratlsgg. unter
0,026-n. ist niedrig; in hoher konz. Lsgg. nimmt die Menge an neutralem Kolloid 
rasch zu. Das Kolloid, das unter der obigen Konz. vorhanden ist, besteht aus saurer 
Seife u. flockt leicht aus. Die aquivalente Leitfahigkeit hat einen abnormen Verlauf, 
da sic zwischen 0,008-n. u. 0,026-n. fast unabhangig von Anderungen in der Konz. 
ist. Bis zu dem letztgenannten Seifengeh. nimmt die OH'-Ionenkonz. rasch, nach 
domselben etwas rascher zu. Unter 0,006-n. kann saures Natriumlaurat nicht existieren, 
iiber 0,026-n. geht es in eine fettsaurearmere Form uber. — In Na-Myrislathgg. unter
0,006-n. tritt das saure Myristat teils in fester kryst. Form, teils in kolloider auf. 
Ober 0,005-n. nimmt der neutrale Kolloidgeh. rasch zu, wobci zugleich die Menge 
der auskrystallisierten, sauren Seifc abnimmt. Die [OII']-Konz., dio bis zur 0,006- 
Normalitat des Na-Myristats gestiegen ist, bleibt von diesem Seifengeh. an fast un- 
verandert. Die aquivalente Leitfahigkeit ist konstant zwischen 0,0015-n. u. 0,005-n. — 
In Na-Palviiiat\sgg. iiber 0,002-n. ist dic spezif. Leitfahigkeit konstant; ebenso die 
[OH']-Konz. iiber 0,0015-n., denn bei dieser Konz. ist die maximale Loslichkeit des 
Palmitats erreicht. — Das Na-Oleat ist schon in verd. Lsgg. grófitenteils in kolloider 
Form vorhanden. Der relative Kolloidgeh., besonders derjenige des feindisporsen 
Kolloids, nimmt mit steigender Konz. iiber 0,004-n. zu, wahrend die [OH']-Konz., 
die bis dahin rasch gestiegen ist, uber dieser Konz. fast konstant ist. Die aquivalente 
Leitfahigkeit ist iiber 0,025-n. von der Konz. fast unabhangig. Saures Oleat kann 
unter 0,0009-n. nicht esistieren. — Vf. kommt zu dem Ergebnis, daB in dem der 
unteren Esistonzgebietsgrenzo niLchsten Konz.-Bereich der sauren Seifen nicht melir 
ais 1 Aquivalent Fettsaure auf 1 Aquivalont Neutralseife kommt, wahrend in Lsgg., 
die groBoro Mengen des neutralen Kolloids enthalten, auf 1 Aquivalent Seife nur 
V2 Aquivalent Fettsaure fallt. Bei direktem Fettsaurezusatz zu Seifenlsgg. nahert 
sich das Yerlialtnis zwischen Na-Salz u. Saure in der sauren Seife 1: 2. — Das Auf- 
treten der bekannten Anomalie in der Aquivalentleitfahigkeitskurve laBt sich beim 
Na-Oleat nur mit der Annahme von Kolloidionen in den Lsgg. dieses Salzes erklaren, 
wie solche wenigstens in hoher konz. Lsgg. auch nachgewiesen werden konnten. Im 
Falle der gesatt. Fettsauren ist dagegen die Zuhilfenahme der Mc BAlNschen lonen- 
micellentheorie nicht notwendig, wie bis jetzt qualitativ nachgewiesen werden konnte. — 
Die Seifenlsgg. enthalten 3 Arten von o b e r f la e h e  n ak t. S u b sta n z : freie Fett
saure, saure Seife u. undissoziierte Seifenmoll. Von diesen verursacht die saure Seife 
dio groBte Erniedrigung der Oberflachenspannung, ohne daB sio damit auch die am 
meisten capillarakt. Komponente darzustellen braucht, ais welche vielmehr die freie 
Fettsaure anzusehen ist. In einigen Fallen konnten bei diesen 3 Komponenten auch 
in kolloider Form capillarakt. Eigg. nachgewiesen werden. Die nahere Betraclitung 
der aufgenommenen a-c-Kurven der Seifenlsgg. zeigt volIstandig© Ubcreinstimmung 
mit gleichzeitigen strukturellen Veranderungen. Die Oberflachenspannung nimmt 
mit steigendem Seifengeh. rasch ab, bis die Konz. erreicht worden ist, iiber der saure 
Seife nicht mehr esistenzfahig ist. Dann bleibt sie fast unyerandert, bis neutrales 
Kolloid in grofioren Mengen auftritt, wonach wieder eine Erniedrigung der Ober- 
fliichenaktiyitat beobachtot werden kann. In Lsgg. mit so geringem Seifengeh., 
daB saure Seife sich gar nicht bilden kann, wird die Oberflachenspannung der Lsgg. 
hauptsachlich von der freien Fettsaure bestimmt, erst in hoher konz. von der sauren
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Seife. Aucli die undissoziierten Seifenmol.-Aggregate beeinflussen den Wert der 
Oberfliiclienspannung bis zu einem gewissen Grade. Ais Hauptergebnis der Unter- 
suchung ist heryorzuhebcn, daB in erster Linie die sauren Seifen es sind, die den 
Seifenlsgg. ilire charakterist., capillaren Eigg. geben. (Acta Acad. Aboensis Math.

H . R. Kruyt und P .O . van der W illigen, Ka[aphorese und Ladung. Ultramkr. 
Messungen der kataphoret. Gesehwindigkeit v an Se-Sol, As„S3-Sol u. HgS-Sol er- 
geben, daB die kataphoret. Gesehwindigkeit negativer Sole, die bei Hinzufiigen mehr- 
wcrtiger ICationen fallt, durcli einwertige Kationen vielfacli erhoht wird, ebcn bis 
nahe an dic Fiillungskonz. Das besagt aber nicht, daB auch das Potential der Doppel- 
schiclit £ erhoht ist, denn v u. f  sind einander nicht notwendig proportional. Es kann 
sogar im Gegenteil, da die DE. bei hohcren Konzz. stcigt, f  fallen, obwohl v zunimmt. 
Diese kataphoret. Messungen widersprechen deshalb nicht notwendig PowiS (Joum. 
chem. Soc., London 1 0 9 . 734 [1916]) Theorie des krit. Potentials. (Ztschr. physikal. 
Chem. 1 3 0  [1927]. 170—76. Utrecht, v a n ’t  H o f f  Labor.) E. J osex>h y .

Georges Genin, Die deklrischen Phanoriiene in kolloiden Losungen. I. Ubersicht 
iiber die Arbeiten u. Theorien auf dem Gebiet der Elelclroosmose. Die elektroosmot. 
Plianomene, wio Elektroosmose, Elektrophorese, Elektrodialyse u. Elektrofiltration 
sind mit den Eischeinungen der Elektrolyse vergleiehbar. (Rcv. gen. Colloides 5 
[1927]. 691— 96.) _ W u r s t e r .

Runar Collander, Einige Permeabilitdtsrersuche mit Gelatinemembranen. Vf. 
laBt wss. Lsgg. folgender Substanzpaare dureh Membranen aus weitporiger u. sehr 
engporiger formalinisierter Gelaiine diffundieren: Fruciose -f- Trimethylcitrat, Glucose -f- 
Anłipyrin, Triaceiin bzw. Tribulyrin, Saccharose -]- Tributyrin. Die relatiye Ober- 
flachenspannung 0,1-mol. wss. Lsgg. von Triacctin, Trimethylcitrat, Antipyiin, Eruc- 
tose, Glucose u. Saccharose wird bestimmt. Die dichteren Membranen sind ebenso 
wie dic weitporigen fiir dic oberfliichenakt. Stoffe niclit leichter durchlassig ais fiir die 
oberflacheninakt.; Ausnabme: Tiibutyiin -)- SaceŁarose. Auch bei Diffusionsverss. 
mit methylalkoh. Lsgg. der Paare: Harnstoff -f- Glycerin, Glyeerin -f- lsovalcramid, 
Isovaleramid -f- Trimethylcitrat, Trimethylcitrat -{- Meiliylenblau u. sehr diehten Mem
branen permeierten die Stoffe im allgcmeinen nach MaBgabe ihres Mol.-Vol.; die Per- 
meiergeschwindigkeit nimmt viel schneller ab ais die Gesehwindigkeit der freien Diffu- 
sion. Auf Grund seiner Ergebnisse glaubt Vf., daB man bei der Eiklarung der Per- 
meabilitatseigg. der lebenden Protoplasten ołme die Annahme von Lipoiden in den 
osmot. maBgebenden Protoplasmaschichten niclit auskommen kann. Die Yerss. von 
T r a u b e  (C. 1 9 2 5 . I. 1961), T r a t jb e  u . Y u m ik u r a  (C. 1 9 2 5 . II. 1264), Y tjm ik u r a  
(C. 1 9 2 5 . II. 902), T o m ita  (C. 1 9 2 5 . I. 1260) u. S u g a n u m a  (C. 1 9 2 7 . II. 31) sind 
nicht entscheidend, weil die Gelatinegallerte im Verhaltnis zum Durchmesser der 
diffundierenden Moll. viel zu weitporig war. (Protoplasiua 3 [1927]. 213—22. Hel-

L. M ichaelis und A. A. W eech, Uniersućhungen iiber die Perrneabilitdł von Mem
branen. IV. Vcńmderungen der Uberfiihrungszahlen bei der getrockneten Kollodium- 
membran, die durcli einen elektrisclien Strom hervorgerufen werden. (III. vgl. Mic h a e l is , 
W e e c h  u . Y a m a t o r i , Joum. gen. Physiol. 10 . 685; C. 1 9 2 7 . II. 1008.) Die Best. der 
tjberfuhrungszahl durcli die getrocknete Kollodiummembran war einmal dureh Messung 
der Potentialdifferenz zwischen 2 Elektrolytlsgg. in einem bestimmten Konzentrations- 
yerhaltnis erfolgt, zum anderen dureh direkte Bercchnung von tlberfiihrungsyerss. 
Der geringe, aber stets gefundene Unterschied zwischen der zweiten u. ersten Methode 
beruht nun darauf, daB die „spezif.“ Permeabilitat nicht allein dureh die Struktur, 
die chem. Zus. u. die PorengróBe der Kollodiummembran definiert werden kann. Die 
Ubeifuhrungszalil yon Cl in einer KCl-Lsg. hangt im allgemeinen von der Konz. der 
Lsg. ab; sie sinkt mit abnehmender Konz. Die Uberfuhrungszahl hat eine bestimmt© 
konstanto GroBe nur dann, wenn eine unendlieh kleine Menge Coul. dureh das System 
geht. Tritt aber bei elektr. Ubcrfiihrungsverss. ein Polarisationseffekt auf, der in einer 
Anhaufung des Salzes an der einen Grenzflache der Membran u. in einer Verminderung 
an der anderen Grenzflache bestelit, so wird die Konz. des Systems geandert u. damit 
auch die GroBe der Uberfuhrungszahl. Eine bestimmte Permeabilitat fiir irgendeinen 
Membrantyp besteht daher nicht. (Journ. gen. Physiol. 1 1  [1927]. 147—58. Baltimore, 
Med. Clinio, The Johns Hopkins Univ.) LOHMANN.

F. A. H. Schreinemakers, Osmose temdrer Flussigkeiten. Allgemeine Betrach- 
iungen. I. Vf. untersucht espcrimentell (unter Mitarbeit yon B. C. van Balen Walter)

phys. 4 [1927]. Nr. 6. 3—209.) W u r s t e r .

singfors, Uniy.) K r u g e r .
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den Verlauf der Osmose, unter Anwendung von Membranen, die fiir alle Stoffe per- 
meabel sind. Es werden aus drei Stoffen bestehende Pil. untersueht (X , Y, W, beispiels- 
weise W =  H„0, X  =  Na2S20 6, Y  =  BaS20 6). Die Zus. einer FI. erfolgt in bekannter 
Weise graph. in einem Konzcntrationsdiagramm: ein Dreieek, dessen Ecken die Stoffe 
X , Y, W darstellen. — 1. Es werden zunachst die mathemat. Grundlagen fiir die 
th e o r e t . O sm oseb ah n  entwickelt. Vf. bezeichnet Eli., die in demselben Augen- 
blick auf beiden Seitcn der Membrano anwesend sind, ais „konjugierte Ell.“ ; die 
Punkte, durch welche diese Eli. dargestellt werden, werden „konjugierte Punkte“ 
genannt. Die Geraden, die zwei konjugierte Punkte miteinander yerbinden, lieiBen 
„Konjugationsgeraden". Hieraus folgt: Die Konjugationsgeraden einer Osmose
bahn gehen durch den Punkt, der die Zus. der Endfl. darstellt; das Verhaltnis der 
Stiicke, worin dieser Punkt die Konjugationsgeraden teilt, ist in jedem Augenblick 
gleick dem Vcrhaltnis der El.-Mengen, die sich in diesem Augenblick auf beiden Seiten 
der Membran befinden. — Die Geschwindigkeit, womit die yerschiedenen Stoffe durch 
die Membran diffundieren u. also auch das Vcrhaltnis, worin dieses in jedem Augen
blick erfolgt, ist abhangig yon der Membranenart; dadurch wird die Gestalt der 
Osmosebahn bedingt. — 2. D ie  e x p e r im e n te lle  O sm osebah n . Um die theoret. 
Osmosebahn eines Systems experimentell zu bestimmen, muB man jedoch ab u. zu 
etwas von den beiden Eli. wegnehmen zwecks Analyse derselben. Vf. zeigt, daB das 
System nun nicht mehr die theoret. Bahn durchlauft, sondern eine „experimentclle“, 
u. daB es móglich ist, experimentelle Bahnen zu bestimmen, die prakt. mit den theoret. 
zusammenfallen. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 36 [1927]. 
779—86. Lciden, Univ.) K. WOLF.

Henry Bowen Oakley, Die Einwirkung von Alkalien auf Tan. (Vgl. 0. 1926.
II. 993.) Die durch gereinigten Ton aus Lsgg. von NaOH, KOH, Ba{OH)„ u. Ca(OH)„ 
in Ggw. des betreffenden Chlorids (V2-n -) aufgenommenen Mengen Alkali sind bis 
zu einer Alkalikonz. von 0,01-n. (pH ca. 9) ident.; bei hóherer Alkalikonz. steigen 
sie in der Reihenfolge Na <  K  <  Ba <  Ga. LiOH  wird bei pn =  9,8 etwas weniger 
aufgenommen ais NaOH. Die gesamte, durch Ton neutralisierte Menge ist bei NaOH 
ca. doppelt so groB ais die in der festen Phase aufgenommene Menge; bei Ca(OH)2 
ist sie jedoch noch gróBer, obwohl keine 1. Verbb. entstehen. Zusatz von NaCl, KC1 
bzw. CaCl2 zu NaOH-, KOH- u. Ca(OH)2-Lsgg. yergroBert die von letzteren auf
genommenen Mengen. Die Aufnahme der Basen durch den Ton erfolgt selir schnell. 
Bis ph =  10,5 bilden sich nur wenig 1. Na-Verbb. Vf. schlieBt, daB der Vorgang der 
Neutralisation von Basen durch Ton bei hoheren u. bei geringen Alkalikonzz. ver- 
schieden ist. Im ersteren Ealle tritt Zers. unter Bldg. von Silicaten u. Aluminaten 
ein, wiihrcnd bei niedrigen Alkalikonzz., wo die aufgenommenen Alkalimengen ident. 
sind, die Loslichkeitsyerhaltnisse keine Eolle spielen, da die mit allen Basen gebildeten 
»Verbb. unl. sind, u. ein direktes reversibles Gleichgewicht zwischen der unl. oder 
kolloiden schwachen Saure Ton u. der gel. Base vorliegt. Bei ph =  ca. 8 ist Ton 
zur Halfte in seine Na-Verb. verwandelt, was einer Dissoziationskonstante von ca. 
10-8 entspricht. Fiir diese Auffassung spricht auch, daB beim Zusatz yon Neutral- 
salzen zu Ton Saure frei wird u. der so behandelte Ton beim Waschen mit W. in- 
folge Hydrolyse eine alkal. Lsg. liefert. Durch l/io"n - NaOH in Ggw. von 1/2-n. NaCl 
wird sofort ca. l° /0 des Tons gel.; durch langeres Stehen steigt diese Menge nur wenig, 
bei Erncuerung des Alkalis gehen jedoch schnell weitere 1% in Lsg. Das Verhaltnis 
S i02/(A120 3 +  Ee20 3) in der Lsg. steigt in 4 aufeinanderfolgenden Estraktionen von
1 auf 6; das Imbibitionswasser (Differenz der Voll. W. u. Xylol, die durch 100 ccm 
Ton beim Zentrifugieren unter bestimmten Bedingungen zuriiekgehalten werden) 
•svird durch die Alkalibehandlung nicht yerandert. Die Viscositat 10%ig., NaOH- 
haltiger Tonsuspensionen hat zwischen ph =  8 u. 10 ein Maximum; bei Zusatz 
yon NaCl ist dieses sehr hoch. Na2C03-haltige Tonsuspensionen zeigen dagegen 
kein Maximum. Vf. nimmt an, daB NaOH in gewissen Konzz. den Ton nicht wirklich 
lóst, sondern ihn in ein yerhaltnismaBig wenig yiscoses Sol uberfiibrt, das durch NaCl 
ais hoch gelatinoses Koagulum geflockt wird; bei hoheren NaOH-Konzz. lóst sich 
das Sol u. ist durch NaCl nicht koagulierbar. Dem Maximum der Viscositat ent
spricht ein Maximum des spezif. Vol. des koagulierten Tons. — Die Abhangigkeit 
der durch synthet. Al-Silicat (3 S i02-Al20 3-Na2Ó-3 II20) festgekaltenen Menge NaOH 
von der ph ist ahnlich wie bei dem Ton. Yergleich der yon der festen Phase auf
genommenen Menge NaOH bzw. Ca(OH)2, der gesamten neutralisierten NaOH u. 
des Imbibitionswassers des sjTithet. Prod. mit den Daten yon J o s e p h  (Journ. agri-
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eult. Science 17. 14 [1927]) fiir yerschiedene Tone ergibt, daB liohe Na-Aufnahme 
nicht notwendig mit lioch entwickelten kolloiden Eigg. oder besonders feincr Ver- 
teilung yerbunden zu sein brauclit. Das synthet. Al-Silicat zeigt hinsichtlich der 
Basenadsorption, des Imbibitionswassers u. der bei 150° festgehaltenen W.-Menge 
(13%) erlieblicho Analogie mit Ton, obwohl seine pliysikal. Eigg. ganz andere sind, 
insbesondere seine Plastizitat nur sclir gering ist. (Journ. chem. Soc., London 1927. 
2819—31. Khartoum, Wellcome Tropical Res. Labb.) K r u g e r .

I. M. K olthofi, Die Adsorption der starken ElektrólyU an reiner aschenfreier 
Kohle. Vorl. Mitt. (Ztschr. Elektroclicm. 33 [1927]. 497—500.— C. 1 9 2 8 .1. 479.) B lo .

W . Stollenwerk und M. v. W rangell, Ober Adsorptionsruckgang des kolloiden 
Eisenhydroxyds. Gefiilltes u. dann dispergiertes Fe(OH)3 besitzt in frischem Zustande 
eine gróBere Fahigkeit, Phosphorsaurc zu adsorbieren ais spater. Die Vff. sind der An- 
sicht, daB dies auf eine allinahlich vor sieh gehende Umladung des urspriinglicli positiven 
Fe(OH)3 dureh die OH-Ionen der umgebenden Lósung zuriickzufuhren sei, u. zwar auf 
Grund der Beobaclitung, daB bei ihren Verss. OH-Ionen nicht fallend, sondern dis- 
pergierend auf das Fe(OH)3 wirkten, u. auf Grund des Ergebnisscs ihrer Capillar- 
analyse. Braunes Eisenhydjoxydgel, aus FeCl3-Lsg. durch NH.,011 gefallt, adsorbiert 
anfangs mehr Phosphorsaurc ais gelbcs, durch Oxydation von Fe(OH)2 mit H 20 2 dar- 
gestelltes Eisenhydroxydgel, wohl weil das letztere von vornherein auf Grund der Her- 
stellungsbedingungen teilweise negativ geladen ist. Nach 24 Stdn. ist bei der braunen 
Form bereits ein deutlicher Riickgang der Adsorption eingetreten, der dann dauernd 
zunimmt. Die Adsorbierbarkeit von prim., sok. u. tert. Na-Phosphat am braunen u. 
am gelben Gel wird verglichen. (Ztschr. Elektrochem. 33 [1927], 501—03. Hohen- 
heim, Pfianzenernahrungsinst.) B lo c h .

James W illiam  M cB ain  und Reginald Buckingham , Die Ilydrolyse von 
Nairiumpalmitatlósungen, gemessen durch Eztraktion mit p-Xylol. Vff. bestimmen 
die aus Na-Palmitatlsgg. dureh Schiitteln mit p-Xylol bei 90° extrahierten Palmitin- 
sauremengen. Der Palmitinsauregeh. der Xylolschicht ist unabhangig davon, ob 
man von Na-Palmitatlsg. u. reinem Xylol oder von NaOH-Lsg. cntspreehendcr 
Konz. u. einer Lsg. der aquivalenten Menge Palmitinsaure in Xylol ausgeht; es 
handelt sieh also um reversible Gleiehgewichte. Die Ergebnisso zeigen, daB die Seifen- 
lsgg., auch wenn sie merklicli liydrolysiert sind, nur Spuren von unverbundener 
Fettsaure enthalten, wobei diese vollstandig gel. u. nicht im emulgierten oder freien 
Zustand zugegen ist. Die wss. Lsg. u. die damit im Gleichgewicht bcfindliche Xylol- 
phase sind bei weitem nicht an Fettsaure gesiitt., auch wenn dem System urspriinglicli 
ein groBer tJberschuB von Fettsaure zugesetzt worden war, indem die freie Fettsaure 
prakt. quantitativ ais wl. saure Seife ausfallt. Salze (NaCl, NaBr, Na2SOt , Na2COs, 
NaNOs u. Na.-Wolfra.mai) setzen die Extrahierbarkeit der Palmitinsaure u. wahr- 
scheinlich die Hydrolyse herab; das Verh. der Salze ist selir śihnlich, mit Ausnahme 
von Na2C03 (EinfluB der Alkalitiit) u. Na2S0,,, das wahrseheinlich eine Abnahme 
der Konz. des einfachen Palmitations u. seinen Ersatz durch ein Kolloid bewirkt. —  
100 g p-Xylol (Kp.-00 137—138°) lósen bei 50° 33,8 g, boi 90° 73,5 g Palmitinsaure; 
diese ist in der Lsg. hauptsachlich in einfachen Moll. zugegen. Bei 2-std. Scliutteln 
bei 95—97° lóst p-Xylol nur 0,06% seines Gewichts an Na-Palmitat. — Scifenlsgg. 
sind vorziigliche Puffer. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2679—89. Stanford 
Univ. [Cal.].) K r u g e r .

James W illiam  Mc Bain, Herbert Jam es W illavoys und Harold H eighington, 
Der Einflufi von Elektrolyten auf die Viscositdt von Natriumpalmitat. (Vgl. yorst. 
Ref.) Dio Yiseositat (81°) wss., 0,75- bis l,5-n .Gew Lsgg. von Na-Palmitat mit Zu- 
satz von NaCl, N a2G03 bzw. Na-Acetal wird in fast dem gesamten Bereieh der Elektrolyt- 
konz., der ohno Trennung der Seifenlsg. in 2 Schichten moglieh ist, in der friiher be- 
schriebenen Weise (vgl. K i n g , C. 1922. IV. 508) gemessen. Mit stcigendem Elektrolyt- 
zusatz geht die Viscositat durch ein sehr liohes Maximum u. fallt dann rasch wieder; 
bei den hóchsten Elektrolytkonzz. ist jedoch dio Viscositat immer noch 20— 50-mal 
groBer ais dio der urspriinglichen salzfreien Lsg. Lagę u. Hóhe des Maximums sind 
fiir NaCl u. Na-Acetat ziemlicli ahnlich; Na2C03 gibt ein doppelt so hohes Maximumals 
NaCl, was wohl mit seiner Alkalitat zusammenhangt, u. zum Aussalzen des Palmitats 
in 2 Schichten ist doppelt soyiel Na2C03 ais NaCl erforderlich. Na-Acetat hat eine be
sonders starko aussalzende Wrkg. Die abfallenden Aste der Viscositatskurven sind 
von der Seifenkonz. fast unabhangig. — Die Ergebnisse sprechen gegen die Emulsoid-
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theorie u. fiir die Annalime, daB dic kolloide Seife in der Lsg. in Form fester Teilchen 
oder Micellen vorliegt. Die durch Elektrolytzusatz hervorgerufene sehr liohe Vis- 
cositat riihrt nicht von den einzelnen Teilchen (Micellen) her, sondern von ihrer losen 
Aggregation zu Strukturen, dic einen groficn Teil des Lósungsm. umschlicfien (vgl. 
Mc B a in ,  C. 1926. I. 2550). H a t s c h e k s  Auffassung (C. 1 9 2 7 .1. 2402) ist nur eine 
Móglichkcit dieser allgemeinen Hypothese. D as Argument von H a t s c i i e k ,  dafi auch 
Suspensionen, hei denen weder Aggregation noch Hydratation im chem. Sinne eintritt, 
keinen wahren Viscositatskocffizienten liefern, ist eine notwendige Folgę der Tlieoric 
von Mc B a in  u . D a v i e s  (C. 1927. II. 2269) iiber die Struktur von Oberflachen. 
In den Scifenlsgg. hat die neutrale Micclle (nicht das Micellion) dic Fahigkcit zur 
Bldg. yerzweigter Aggrcgate. Bei Elektrolytzusatz tritt infolge der Dampfdruck
erniedrigung der Lsg. Dehydratation der Micellen u. Aggregation ein. Maximum 
u. Abfall der Viscositat erklaren sich dadurcli, dafi sehr hohe Salzkonzz. erstens die 
Ladungen an der Oberflachc der neutralcn Micellen u. zweitens dereń Wrkg. auf den 
D oN NAN schen osmot. Druck in ihrer Umgebung herabsetzen u . daC ferner infolge 
Dehydratation die Aggregate dicliter u. weniger volumiinós -werden, so dafi ein grófierer 
Teil der FI. beweglich ist. — Die reine l,5-n .Gew Lsg. yon Na-Palmitat ist anisotrope 
,,Mittelseifc“ (middle soap) u. wird bei kleinem Elektrolytzusatz isotrop; die Yis- 
cositat geht dabei sehr schnell durch das Maximum. Die Existenz der Mittelseife 
ais fi. Krystall berulit offenbar auf blofiem Ancinanderliegen der Teilchen infolge 
der sehr hohen Seifcnkonz.; diese Orienticrung ist einem Zusammenwaclisen fast 
gleichwertig, weil aufier einer Spur yon OH'-Ionen (u. den Miccllionen) keine negatiyen 
Ionen vorhanden sind, um die Teilchen getrennt zu halten. Zusatz einer ldeinen 
Menge Salz liefert solche Ionen, so dafi die Parallelorientierung unter Bldg. einer 
isótropen Lsg. aufgelóst wird. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2689— 99. Bristol, 
Univ.) K r u g e r .

B. Anorganische Chemie.
Richard Parkinson Botham ley, Die Realction zwischen Chlor und Schwefel- 

monochlorid. Darstellung von Schwefeldichlorid: Verwendung von Antiinonpentachlorid 
ais Katalysator. Eine Unters. iiber die Geschwindigkeit der Aufnahme von Cl2 durch 
S2C12 (zu SCI,) ergab: Cl2 wird bei 0° nur langsam, bei 16° noch trager absorbiert. Die 
Aufnahme geht in den ersten 20 Minutcn yerhaltnismafiig schncll, dann folgt eine 
langere Ruhezeit, innerhalb dereń Cl2 nicht aufgenommen wird, die Farbo der FI. sich 
aber von Gelb nach Rot iindert (yermutlicli tritt in der ersten Phase nur Lsg., dann 
Rk. ein). Dann geht die Aufnahme wieder rascher. In hellem Sonnenlicht werden alle 
Phasen der Rk. yerkiirzt. SbCl5 erhóht dio Rk.-Geschwindigkeit aufierordentlich stark. 
Die Zugabe von 0,5% SbCl5 bringt bereits die Maximalwrkg., gróBere Zugaben ( i—2%) 
erhóhen die Geschwindigkeit nicht weiter. Bei der Rk. bildet sich ein farbloser Nd., 
yermutlich SbCl5-SCl,, (vgl. R u fp  u. F is c h e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 37. 4515
[1904]). (Trans. Faraday Soc. 24. 47—50. Nottingham, Univ.) K l e m m .

Bohuslav Brauner, Fluoroxyd oder Sauerstofffluorid ? Die von L e b e a u  u . 
D a m ie n s  (C. 1928. I. 20) gefundene Fluorsauerstoffyerb. kann kein Fluoroxyd sein, 
denn da F  elektronegativer ist ais O, kann es weder Oxyde, Hydroxyde, noch Oxy- 
sauren bilden. Das von L e b e a u  u . D a m ie n s  gefundene Gas kann demnach nur das

H—
Fluorid des Sauerstoffs OF„ sein. Eine Spur dieses Gases mit einem eigenartigen Geruch 
kami auch in friiheren Verss. des Vfs. beim Behandeln von Pb30 7 ■ 3 H20  mit konz. HF  
gebildet worden sein. (Naturo 120 [1927]. 842. Prag, Bóhm. Akad.) E. JOSEPHY.

Fr. Fichter, Oxydationen mit Fluor. Fluorgas gibt mit eiskaltem W. H20 2, spater
0 3, beides in geringer Konz., da H20 2 u. 0 3 sich gegenseitig zerstóren. Mit 10-n. Kali- 
lauge bei — 20° gibt F2 dunkelbraune Schlieren des sogenannten Kaliumozonats, das 
auch bei der Elektrolysc tiefgekiihlter konz. oder K-fluoridhaltiger Kahlauge erhalten 
mrd. Aus Lsgg. von Sulfaten oder Schwefelsaure entateht mit F» ein starkes, aber un- 
bestandiges Oxydationsmittel, dessen Rkk. mit denen des Schwefeltetroxyds von 
M. B e r t h e l o t  ident. sind, das yielleicht auch bei der Elektrolyse yon H2SO, unter 
geeigneten Bedingungen entsteht. H3P 0 4 gibt mit F2 Phosphormonopersaure, K 2H P 04 
in nicht saurer Lsg. Tetrakaliumperphosphat, K4P"„Os. Lsgg. yon Alkalicarbonaten 
besitzen nach der Behandlung mit F2 Oxydationswrkg. infolge Bldg. von Percarbonat, 
boi gleichzeitiger Anwesenheit von Na-]\Ietaborat entsteht Na-Perborat. Bei der
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Oxydation von Kationen ycrschiedoner Art mit F„ maclit sich ein EinfluB des Anions 
geltend; glatt verlauft die Rk. nur bei Sulfaten. Alle Oxydationen mit E2 yerlaufen 
fast yollig analog den anod. Osydationen an Pt. (Ztschr. Elektrochem. 33 [19271. 
513—14. B asel.) B l o c h .

Erie John Baxter W illey, t/ber aktiwn Stickstoff. IV. Die Unabhdngigkeit 
des Nachleuchtens von den chemischen Eigenschaften des aktiven Stickstoffs. (Vgl.
C. 1927. II. 2538.) Durch eine 2. schwaclie Entladung liefi sich das Leuchten yon 
akt. Słickstoff yollstiindig zerstoren, ohne daB die Konz. des chem. wirksamen akt. 
Stickstoffs merklich yerandert wurde; eine zu starkę Entladung yemichteto sowohl 
das Lcuchten ais auch die chem. Aktiyitat. Unter der Wrkg. unkondensierter Ent- 
ladungen entstand eine betrachtliche Menge akt. Stickstoffs, wahrend kein Leuchten 
des Gases erkennbar war. Wurde ein Stroni von akt. Stickstoff durch ein erhitztes 
Rohr geleitet, so nahm bei 20— 80° das Leuchten an Intensitat zu, blieb zwischen 
80 u. 225° im wesentliehen gleich, wurde oberhalb 235° schwacher u. hórte bei 300 
bis 320° ganz auf; im Widersprucli zu den Beobachtungen von St r u t t  (C. 1911.
II. 346) kehrte das Leuchten jenseits der h. Zone nur ausnalimsweise wieder; die 
Konz. des chem. akt. Stickstoffs blieb durchweg prakt. unyerandert. — Die Ergebnisse 
zeigen, daB man zwischen der leuchtenden u. der chem. akt. Eorm des akt. Stickstoffs 
untcrscheiden muB, obwohl beide gewóhnlich gleichzeitig yorliegen. Vf. nimmt einen 
chem. akt. Bcstandteil mit zweiatomigen metastabilen Moll. mit einer Bildungs- 
warme yon ca. 45 000 cal. pro Grammol. (2 Volt) u. einen yiel geringeren Anteil 
(wahrscheinlich ca. 10-7) yon Atomen, deren termolekulare Wiederyereinigung das 
Nachleuchten u. den gróBten Teil der spektralen Ersclieinungen beim Zusatz ver- 
schiedener Stoffe zum leuchtenden Stickstoff bedingt u. deren Bildungswarme ca. 
200 000—250 000 cal pro Grammol. betragt. Die chem. akt. Form ist wahrscheinlich 
ein einfaches Isomeres des N 2, etwa m it Acethylenstruktur. Die Zerstórung des akt. 
Stickstoffs in der Entladung beruht offenbar auf einem komplizierten Zusammen- 
wirken von elektr. u. Oberflachenfaktoren. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2831 
bis 2842. Cambridge, Lab. of Physical Chem.) K r u g e r .

Tenney L. D avis und Julian W. H ill, Die Reaklion zwischen Iialiumcarbonat 
und Schwefel in ałkoholischer Losung. Schon B o y l e  wuBte, daB K2C03 u. S in alkoh. 
Lsg. trotz der geringen Losliclikeit miteinander reagieren u. eine gelbe Fiirbung des 
Alkohols yerursachen. Diese Rk. geht, wie Vff. zeigen, in alkoh. Lsg. schneller ais in 
wss., weil die Losliclikeit von Schwefel in W. zu gering ist, wahrend sich bei 25° in 
100 g A. 0,1114 g K2C03, 0,0088 g Na2C03 u. 0,039 26 g S ló3en. Ais Rk.-Prod. wird 
K 2S* nachgewiesen. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 3114—16. Cambridge [Mass.], 
Inst. of Teclm.) K l e m m .

Edmund Arthur 0 ’Connor, Die Zusammenselzung von CMorkalk. I. Vf. erhalt 
ziemlich reines [cliloridfrei, ca. 1/2°/0 Ca(OH)2] Ca-HypocMorit, indem er das nach 
dem Verf. von G r i e s h e i m -  E l e k t r o n  gewonnene Rohprod. in W. zu einer 
gesatt. Lsg. auflost, filtriert, unter yermindertem Druck bis zur beginnenden Ab- 
sclieidung einengt u. den Nd. nocli einmal in derselben Weise reinigt. Hinreichend 
trockencs u. vor Luft geschiitztes Ca(0Cl)2 zers. sieli innerhalb mehrerer Tage nicht 
merklich, die Zers. der konz. gelbgriinen wss. Lsgg. betragt bei 25—35° ca. 1% pro 
Tag. — Es werden die Systeme CaCl^-CaO-W., Ca(OCl)2-CaCl2-W. u. Ca(C10)2-Ca0-W. 
bei 0° untersueht. Im System CaCl2-Ca0-H20  existiert bei 0° nur ein bas. Salz 
CaGU-3 CaO-10 H fi,  wohldefinierte, durchsichtige, nadelfórmige Krystalle. Im  
System Ca(C10)2-ĆaCl2-W. bildet sich kcin Doppelsalz; das Hydrat des Ca(C10)2 
hat im Gegensatz zu Angaben der Literatur die Zus. Ca(CIO)2-3 Il.fi, Lóslichkeit 
in W. von 0° 21,8%. Im System Ca(C102)2-Ca0-W. wurden 2 bas. Salze, Ca(ClO)2- 
2 CaO-2 H f i  u. Ca(ClO)2-3 CaO-3 H f i,  gefunden. Der stabile Existenzbereieh des 
ersteren reicht von 21,8"—18,0% Ca(C10)2; metastabiler Bereicli von 18,0— 16,0% 
Ca(C10)2; bei hoheren Tempp. ist der stabile Bereich wahrscheinlich gróBer, da Prii- 
parate des anderen Doppelsalzes beim Envarmen auf Zimmertemp. in ltrystallines 
Ca(ClO), • 2 CaO ■ 2 H ,0  iibergingen. Die Verb. Ca(C10)2 • 3 CaO ■ 3 1120  entsteht aus 
Lsgg. mit nicht unter 15% Ca(OCl)2; auBerordentlich yoluminos. Beim Schiitteln 
mit Lsgg. mit 14— 10% Ca(C10)2 nimmt CaO kleine, yariable Mengen von Ca(C10)2 
auf, die mit der Konz. u. der Schiitteldauer wachsen, wobei die feste Phase das Aus- 
sehen von CaO hat (Adsorption, Mischkrystallbldg. oder Bldg. eines bas. Salzes in 
wecliselnden Mengen). — Vf. nimmt an, daB frisch hergestellter Chlorkalk einfach 
eine Misehung yon Ca(OH)2 mit melir oder minder stark liydratisiertem Ca(OCl)«
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u. CaCL ist. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2700—10. Brisbane, Univ. of Queens- 
land.) ” K r u g e r .

Edward Oswald Jones und Maurice Lund Becker, Die thermisclie Dissoziation 
von Strontiumcarbonat. Dio Dissoziationsspannung von SrC03 wird bei Tempp. 
zwischen 690 u. 1100° gemessen. Dic Ergebnisse lassen sich durch die Gleichung 
log y)j — log p„ =  — K  (1 /T l — 1 / T„) darstellen, wenn dic Dissoziationsspannung 
bei 928° zu 10 mm u. K  — 1,05 X 101 angenommen wird. Der aus den Datcn der 
Vff. extrapolierte Wert fiir die Temp., bei der der Dissoziationsdruck 1 at betragt, 
liegt ca. 100° hóher ais die Wcrtc von B r i l l  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 45. 275 
[1905]) u. H e d v a l l  (C. 1917. I. 366). Weder bei 1000° noch bei 1100° wurden An- 
zeichen fiir dio Bldg. von bas. Carbonat gefunden. — Um dic Zus. eines C0-C02- 
Gemisches zu finden, kann man don C02-Partialdruck festlegen, indem man das 
Gomisch boi bekannter Temp. mit SrC03" in Beriihrung bringt; der Partialdruck 
des CO ergibt sieh dann ais Differenz zwischen dem Gesamtdruck des Systems u. 
der Dissoziationsspannung des SrC03 fiir die betreffende Temp. (Journ. chem. Soc., 
London 1927. 2669—76. Manchester, Univ.) K r u g e r .

Luigi R olla und Lorenzo Fernandes, Florentium. II. (I. vgl. C. 1928. I. 21.) 
Vff. halten gegenuber N o y e s  (C. 1927. II. 1455) ihre Prioritatsanspruche u. damit den 
Namen Florentium fiir das Element 61 (Illinium ) aufrecht. (Gazz. chim. Ital. 57 [1927]. 
924. Florcnz, Univ.) R a d t .

Josei Sveda, Beitrag zur Chamie dar sdtenen Erden. Vf. untersueht die Zers. der 
Omlate von Pr u. Nd  im Sauerstoffstrom in Abhangigkeit von der Zeit u. Temp. u. 
gibt die Resultate in mehreren Tabellen an. Das Zers.-Prod. entlialt immer noch Car
bonat; Gewichtskonstanz ist kein Beweis eines vollstandigen Zerfalls. Pr zerfallt 
rascher ais Nd. Bei einem Misehungsverhaltnis von P r,03: Nd20 3 =  1: 1 zerfallt das 
Nd-Oxalat schneller. Bei der Calcination des Pr-Oxalats im Sauerstoffstrom entsteht 
ein braunschwarzes Oxyd mit ca. 3% Sauerstoffgehalt, welches einer Formel von Pr6Ou  
entspricht, u. welches man durch Erhitzen im Vakuum in ganz rcines Pr20 3 zers. kann. 
Bei Anwesenheit von Spuren von Pr0On oxydiert es sich sehr leicht wieder. Die Oxy- 
dation von Nd-Oxalat liefcrt im Gegensatz zu den Ansichten von WAEGNER (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 42. 118) nur Nd20 3. Oxydiert man ein Gemenge der beiden Oxalate 
des Pr u. Nd, so erhalt man Prodd. mit 3°/„ Sauerstoffgehalt u. noch mehr, was beweist, 
daB die Anwesenheit des Nd nicht die Bldg. des Prf,On hindert, wie es Ma r c  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 35. 2370) annimmt. (Oasopis Ceskoslovenskeho Lekarnictva 7 
[1927]. 226— 32.) T o m a sc h e ic

James Riddick Partington und Sidney K eenlyside Tweedy, Eine Doppel- 
yerbindung von Chromchlorid und Ch lor wasserstoff. Wird ein Gemisch gleiclier VoIl. 
A. u. konz. Lsg. von dunkelgriinem CrCl3 rasch mit HC1 gesatt., so fallt unter Er- 
warmung des Gemisches neben dunkelgriinem CrCl3 eine heliotropfarbene Substanz 
aus. Diese kann ziemlich rein erhalten werden, wenn man den Gasstrom abstellt, 
sobald die FI. homogen u. braungriin ist, nach einiger Zeit dic Mutterlauge abdekantiert, 
den Nd. mit viel A. mischt, filtriert, mit A. im Soxleth cxtrahiert u. an der Luft 
trocknet. Wenn bei der Extraktion von frisch gefalltem violetten CrCl3 mit Aceton 
im Soxleth das Aceton warm auf die Oberfliiche des CrCl3 fallt, bedeckt sich dieses 
mit einer Scliiclit der heliotropfarbencn Substanz u. letztere mit einer Schicht von 
dunkelgriinem CrCl3. Die heliotropfarbene Substanz (nicht ganz rein) hat ungefalir 
die Zus. CrCl3-IICl-6 H20 ;  unl. in Methylalkohol u. A.; in W. lost sie sich zu einer 
rosafarbenen Lsg., die sofort griin wird. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2899 
bis 2900. London, East London Coli.) K r u g e r .

James Riddick Partington und Sidney K eenlyside Tweedy, Die Viscosilat 
von Chromsaurearihydridlosungen. F. des nach der Methode der Vff. (C. 1926. II. 
726) hergestellten u. gereinigten CrOs 193°. Die Viscositat wss. Cr03-Lsgg. wird bei 
verschiedener Konz. u. Temp. gemessen. Die Werte von LEROUX (C. 1926. I. 5) 
fiir die Viscositat von W. bei 2,5° u. 7,5° sind wahrscheinlich zu hocli; zwischen 
10,9° u. 30° gilt die Gleichung: Vw. =  0,633 161/(fT—  241,307) — 0,00207155 Dyn/qcm. 
(Journ. chem. Soc., London 1927. 2900—02. London, East London Coli.) K r u g e r .

W ilhelm  Manchot, tiber einwerliges Eisen. II. Reihlen zur Erwiderung. (Vgl. 
R e i h l e n  u . v. F r i e d o l s h e i m ,  C. 1928. I. 175.) M it den v o n  M a n c h o t  u . G a l l  
(C. 1928. I. 177) m itgete ilten  Verss. w ird  d ie  v o n  R e i h l e n  angenom m ene R eaktions- 
fo lge  liinfiillig . D er A ngriff von  R e i h l e n  gegen d ic  E in w ertigk eit des Fe in  den  
Schwefeleisensłickoxydverbb. is t  m iBlungen, seine theoret. E rorterungen fiihren zu  un-
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wahrscheinlichen u. unmogliclien Konseąuenzen. (L ie b ig s  Ann. 4 5 9  [1927]. 47—52. 
Miinchen, Tcehn. Hochsch.) BusCH.

Frederick George Mann, KompIexsalzc des Nickels mit verschiedenen aliphalischen 
Diaminen. Wahrend fiir Metalle mit der Koordinationszahl 6 die Lagę der koordi- 
nierten Gruppen an den Ecken eines Octaeders ais gesieliert betraehtet werden kann, 
sind die Verhaltnisse fiir Metalle mit der Koordinationszahl 4 noch ungeklart. Liegen 
die vier koordinierten Gruppen in einer Ebene, so muB cis-trans-Isomerie zu beob- 
aehten sein, liegen sie an den Ecken eines Tetraeders, so miissen dic Verbb. in die 
opt. akt. Komponenten spaltbar sein. Unter diesen Gesichtspunkten wurden eine 
Reihe von komplexen Nickelsalzen untersucht. Bis-fj-arninotriathylaminnick-ellhio- 
cyanat, [Nij(C2H3)2N-C2H4-NH2}2](SCN)2, wiirde nach der ersten Anschauungsweise 
in zwei Formen, cis (la) u. trans (lb) bestandig sein, nach der zweiten (U; die starken 
Striche liegen in der Ebene des Papiers, die diinnen in reehtcn Winkeln dazu) opt. 
spaltbar sein; cis-trans-Isomerie konntc nicht festgestellt werden, Aufspaltungs- 
verss. scheiterten an der Unbestandigkeit der Verb. Bis-()-brom-v.,y-diaminopropan- 
nickdtliiocyanat, [{(NH2-CH2)2CIIBr}2Ni](SCN)2, zeigte ahnliche Verhaltnisse, cis- 
trans-Isomerie konnte nicht beobachtet werden (m , die Br-Atome liegen auf einer 
Seite der Koordinationsebene oder auf yerschiedcnen), die opt. Aufspaltung mifilang 
(IV; strukturelł mit den Allenverbb. V yerwandt). Die Verb. lagert sich in h. W. 
in Bis-p-thiocyan-y.,y-diaininopropannickeltMocyanal, [j(NH2-CH2)2CH(SCN)f2Ni](SCN)2, 
lim. Ebenso konnte das Bis-a,y-diamino-f}-oxypropannickelthiocyanat, [j(NH2-CH„)2- 
CH-OH}2Ni](SCN)2, weder gespalten, noch in die cis-trans-Formen zcrlegt werden. 
Zweifel iiber die Koordinationszahl in dieser Verb. wurden durch AnalogieschluB 
am Dioxybis-a.,y-diamino-(i-oxy propankóbaltmonochlorid, [{(NH2 • CH2)2CH • OH}2 •
Co(OH)2]Cl, behoben. (3-Methyltrimethylendianiin, aus /9-Methyltrimethylendibromid 
iiber die Diphthalimidverb., gab mit Nickel Bis-fi-methyllrimethylendiaminnickel- 
thiocyanat, [|CH3 • CH(CH„ ■ NH2)2!,Ni]( SCN)2, welches sich in seinem Verh. obigen 
Verbb. anschloB. Bis-yS-methyltrimcthylcndiaminnickclnitrat gibt mit iibcrschussigem 
Ammoniumnitrocampher freies Ammoniak u. Biscampliernitronat-fi-methylirimethylen- 
diaminnickel nach [Ni{CH3 • CH(CH, • NH„)2l2](N 03)2 +  2 C10H14O ■ N 0 2 • NIL =  
[(C10H1,IO-NO2)2NijCH3-CH(CH2-NH2)2|] " +  ' CH3-CH(CH2-NH2, H N 03)2 +  2 NH3. 
Ahnlich rcagieren auch die entsprechenden Verbb. des /9-Aminotriiitbylamins u. 
Diaminoisopropylalkohols. SchlieBlich wurde noch vom /9-Methyltrimethylendiamin 
das Bis-p-methyllrimethylendiaminplatinchlorid, [Pt!CH3-CH(CH2-NH2)2[2]Cl1), lier- 
gestellt, welches Gegenstand einer spateren Unters. sein soli. Aufschliissc iiber den 
Bau der komplexen Nickelsalze konnten somit nicht gewonnen werden.

(CsH6),N NIL,

Ib  C,H, Ni 0,1-1,

H2N NH2 H2N N(CJ-I5)2
(C2H5)sN  N(C2H6)2 i i i

I I  C2H4<  > N i < "  > C Ą  B r . .C H 2—NH2.... ....-Nil,—CH2̂  .B r
I-I2n '  jNI12 H-"' \ C H j—N H s--"

IV Br^ c ^ CH- NH- - . N i - " KH^ CH^ c / Br V N c = c r c / a 
\ C H 2—NH,-"' ”'*\NH — CIIŜ  "NH b ^  \ b

Vc r s u c li e. ft-Aminolriathylamin, aus Phtlial-/?-bromathylimid u. Diiithylamin 
in Xylol, liefert mit Niekelsuccinimid u. Behandeln des Reaktionsprod. mit Rhodan- 
kalium Bis-f}-aminotriatliylaminnickelthiocyanat, Cj4H32N6S2Ni, aus absol. A. flieder- 
blaue Nadeln vom F. 213—214° (Zers.), Sintern bei 204°; Chloroplatinat, G,2H32N4C10- 
NiPt, gelbrotes Pulver, Verfiirbung bei 165— 168°, Sintern bei 179—181°. Verss., das 
<l-Campher-/?-sulfonat des Kompleses herzustellen, gaben lediglieh das nicht ionisierte 
Bis-d-(MmphersulJomtbisaminotriathylarninnickel, C32H620 8NjS2Ni =  [(C10H15O-SO3)2Ni- 
1N(02H5)2-C2H4-NH2}2], aus A. fast farblose Nadeln vom F. 175—176°; analog das 
d-a.-Bromcampher-n-sulfonat, C32Hco0 8N4S2Br2Ni, F. 165— 168° (Zers.). (Ais Neben- 
prod. durch Zers. das d-a-Bromcampliersulfonat des fi-Aminotriathylammoniumhydr- 
oxyds, C10H33O5N„BrS, aus Bzl., F. 80—82°.) SchlieBlich Bis-d-campliemitronatamino- 
triathylaminnickel, GaH^OeNiNi =  [(Cł0H HO • N 0 2)2Ni • N(C2H5)2 ■ C2H, ■ NH2], aus 95%
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A., F. 258—260° (Zers.), in Chlf. [a]^] =  -j-275°, kcine Mutarotation. Aus Diphthal- 
imidoisopropylalkohol mit HBr-Eg. a,y-J)iphthalimidoisopropylbromid, Ci,,H13O^N2Br, 
aus Eg., F. 196—198°, u. durch Verseifen /?-Brom-a,y-diaminopropan. Hieraus mit 
Mckelsuccinimid u. Fallen mit Rhodankaiium Bis-f}-brom-a.,y-diaminopropannickel- 
thiocyanat, C8H18N6Br2S2Ni, rosa Pulver, F. 200—203° (Zcrs.), Sintern bei 160°. Die 
Verb. gibt mit der urspriinglichen Mutterlauge mchr ais 2 Stdn. in Bcriihrung gelassen 
Bis-fi-thiocyan-a.,y-diaminopropannickelthiocyanat, C10HJ8N8S4Ni, dunkelblaue Prismen 
vom F. 247—248° (Zers.). (a,y-Dichlorisopropylmethylatlier, C4H80C12, Kp.?4 66,5—67°.) 
Aus Diplithalimidoisopropylalkohol durch Kochen mit HC1 oc,y-Diaminoisopropyl- 
alkoholdihydrochlorid u. hieraus in 10°/o NaOH mit Roseokobaltichlorid Dioxybis- 
tt.,y-diamino-f3-oxypropankobaUimoncicMorid, C(!H220 (!N.1C1Co, dunkelrote Nadeln; Mono- 
thiocyanat, rote Krystalle vom Zcrsetzungspunkt 240—250°, Sintern bei 230°; Mono- 
jodid, rote Blattchen. Aus Diaminoisopropylalkoholdihydrochlorid u. Nickelcblorid 
in alkal. Lsg. u. Fallen mit Rhodankaiium Bis-a.,-y-diamino-f)-oxypropannicke.lthiocyanat, 
C8H20O2N,,S2Ni, aus W. yiolettes Pulver, sclimilzt bei 161—163° zu einer klaren, blauen 
FI.; Dijodid, aus W. blauviolette Krystalle vom F. 239—242° (Zers.). Aus dem Thio- 
cyanat u. Silber-d-camphersulfonat Bis-a,y-diamino-j}-oxypropannickel-d-campher-f}- 
sulfonat, C26H50O10N4S,Ni, aus A. fliederblauc Krystalle, [a]4C62 — +51,5°. Aus einer 
Lsg. des Nitrates (Thioeyanat u. AgN03) mit Ammoniumnitrocampher Bis-d-campher- 
7iilrmat-v.,y-diamino-[}-oxypropannicl:el, C23H380 7N4Ni, aus Bzl. olivgriines Pulver mit
1 C6I iG, Sintern u. Verfarbung bei 210°, in Chlf. [a]S401 =  -j-266°. Phthalimid u. 
jS-Methyltrimethylendibromid geben 6 Stdn. auf 175—180° erhitzt a.,y-Diphthalimido- 
(3-methylpropan, C20Hł4O4N2, aus A., F. 169— 171°, u. dieses mit HC1 18 Stdn. auf 160° 
erwarmt f}-MethyUrimethylendiamindihydrochlorid, C4H 14N2C12, F. 195— 197°, Dihydro- 
bromid, F. 227—229° (Zers.), Dibenzoylderiv., C18H 20O2N 2, aus Bzl. u. Aceton, F. 92—93° 
unter Aufschaumen, Wiedcrerstarren u. zweiter F. bei 136—138°. Aus dem Diamin 
u. Mckelsuccinimid u. Fallen mit Rhodankaiium Bis-fi-melhyltrimethylendiaminnickel- 
thiocyanat, C]0H2IN6S2Ni, aus W. blaue Nadeln vom F. 226—228° (Zers.). Mit Silber- 
d-campliersulfonat Bis-P-meihyUrimetliylendiaminnickel-d-campher-ji-sidfonat, C28HM- 
0 8N4S2Ni, aus A. fliederblaue Krystalle vom F. 287—288° (Zers.), in wss. Lsg. [a]4002 =  
+48,0°, Monohydrat, [a].1062 =  -j-51,2°. Mit Ammoniumnitrocampher Bis-d-camplier- 
nitronat-fi-methyllrimethylendiamimiickd, C21H 10O6N,,Ni, aus A. olivgriine Krystalle vom  
F. 293—295° (Zers.), in Chlf. [a]6JG1 =  -f-322°. Ammoniumchloroplatinat gibt mit 
Methyltrimethylendiamindihydrochlorid in 10% NaOH Dichlor-p-methyltrimethylen- 
diaminplatin, C4H12N2Cl2Pt =  [Cl2PtjCH3-CH(CH2-NH2)2[], hellgelbe Kjystalle vom
F. 273—276° (Zers.) u. Bis-p-methyltrhnethylendiaminplatinchlorid, C8H24N4Cl2Pt, farb- 
loses krystallin. Pulver vom F. 266—267° (Zers.). (Journ. chem. Soc., London 1927. 
2904—18. Cambridge, Univ.) T a u b e .

Jack Reginald Irons Hepburn, Die ęhemisćhe Natur von ge.falltem basischen 
Kupfercarbonał. (Vgl. C. 1925. II. 907.) Aąuimolare Lsgg. von GuSOti u. Na2C03 
(0,00625- bis 1-molar) werden bei 20° unter heftigem Riihren gemischt u. Nd. u. 
Filtrat sofort analysiert. Der Geh. des Nd. an adsorbiertem CuS04 ist bei Konzz. 
zwischen 0,5- u. 0,05-mol. ldein u. unregelmafiig, der Geh. an adsorbiertem Na2C03 
sehr gering. Zwischen dem C02-Geh. des Nd. (a) u. demjenigen der Lsg. (c) besteht 
die Beziehung a =  8,75 c°'13°; eino ahnliehe Gleichung gilt auch fiir die Ergebnisse 
von B i l t z  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 37. 3138 [1904]) uber die Adsorption von As20 3 
durch hydrat. Fe20 3, namlieh a =  6,02 c0,200. Unabhangig von der Art des angewandten 
Cu-Salzes (CuS04 bzw. C u d ,  +  Na2C03, CuS04 +  K,C03) hat der aus 0,5-mol. Lsgg. 
gefallte Nd. anniihemd die Żus. 2 CuO • C02; diese Zus. entspricht ferner dem masi- 
malen C02-Geh. des Nd., der mit CuS04-Na2C03-Gemischen erreicht wird. Die 
Ubereinstimmung mit der Formel fiir Malachit ist jedoch wahrscheinlich zufallig, 
da der CO,-Geh, des Nd. durch den C02-Geh. der Lsg. bedingt ist, dem seinerseits 
durch die Loslichkeit des C02 in W. eine Grenze gesetzt wird (es scheinen sieh aller- 
dings z. T. libersatt. Lsgg. zu bilden). Der Cu-Geh. in der Lsg. waclist kontinuierlich 
mit dem C02-Geh. der Lsg.; einer Konz. von 1200 Teilen gel. CO, por Million ent- 
sprechen 0,0018 g-Atom Cu pro 1. — Vf. nimmt an, daB die Bldg. von „bas. Cu-Car- 
bonat“ auf der Adsorption nicht dissoziierter C0 2 durch fein verteiltes, sehr alit., 
hydrat. CuO beruht. (Journ. chem. Soc., London 1927. 28S3—96. London, Northern 
Polytcchnic.) K r u g e r .

Susumu Miyamoto, (Jber die Wirhung von Atzalkali auf die Oxydation von 
Stannochlorid durch Luft. Zu dem Ref. in C. 1927. II. 1556 ist nachzutragen, daB dic
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Oxydation von Stannohydroxyd (SnCl2 in alkal. Lsgg.) durch Luft weiBo Ndd. ergibt, 
bis die Oxydationsgeschwindigkeit fast ihren Maximalwert erreicht. In konzcntrierteron 
alkal. Lsgg. lost sich das gesamte Stannohydroxyd u. bildet Stannite, die Oxydations- 
gesohwindigkeit ist dann — also wenn die Alkalikonz. groBcr ist ais etwa 0,2-n. —  
diesel be wie die von Natriumsulfit. (Seient. Papers Inst. physical. chem. Res. 7 [1927]. 
189—94.) B l o c h .

Susumu Miyamoto, Uber die Oxydation von Stcnmochlorid-Natriumsulfit- 
Gemischen in alkaliscker Losung durcli Luft. (Scient. Papsrs Inst. physical. chem. 
Res. 7 [1927]. 195—200. — C. 1927. II. 2142.) B l o c h .

Franz Skaupy, Uber die Carbide des Wolframs und ihre Anwendung. Boi Verss., 
welche zusammon mit Karl Becker, Hans Ewest u. andoren angestoilt wurden, u. 
welehe die Bid", u. den Zorfall der W-Carbido betreffen, wurde folgendes gefunden: 
Die Bldg. von W2C aus W-Pulver u. Kohle durch Erhitzen ist offenbar an das Vorhanden- 
sein einer Gasphase von bestimmtem Mindest-Kohlenstoff-Partialdruek gebunden, 
der im Kohlerohrofen bei Ggw. von H 2 erreicht wird. Bei der Bldg. von W-Carbiden 
durch elektr. Erhitzen eines rekrystallisierten W-Drahtes in einem indiffercnten Gase, 
das wechselnde Mengen Methan enthielt, zeigte Analyso u. Rontgenaufnahme, daB 
bei geniigendem Methangeh. dio Oberflache aus WC besteht, wahrend im Inneren ein 
Gemisch vori WC u. W2C yorlianden ist; bei niedrigen Methandrucken ist auch an der 
Oberflache W2C nachzuweisen. Dor Kohlenstoffgeh. des Drahtes ist yon Temp. u. 
Methankonz. abhangig. Vf. bespricht kurz eine Kamera fur D e b y e -S c h e e e e r - 
Aufnahmen bei beliebig hoher Temp. Ein neues Harlmetall, das durch Sinterung von 
WC-Pulver unter Zusatz yon Hilfsmetallen (Ni, Fe oder am besten Co) erhalten wTirde, 
zeichnet sich durch recht betraehtliche Zahigkeit bei auBerordentliclier Hiirte aus; 
es wird von der Firma Krupp im GroBen hergestellt u. ais Widia-Metall zur Herst. 
yon Werkzeugen yerwendet. (Ztsehr. Elektrochem. 3 3  [1927]. 487— 91. Berlin.) B l o c h .

Victor Lenher und August G-. Fruehan, Selenverbindungen des Wolframs. 
Sattigt man eine konz. (NH4)2W 04-ijsg. mit H2Se, so erlialt man grune Krystalle yon 
(2Vrf l4)2T7<Sle4; bei unvollkommener Sattigung rote KLrystalle yon (NH^)2WSe20 2. Dio 
Abscheidung wird durch Eiskiililung yeryollkommnet, wegen der Luftempfindlichkeit 
der feuchten Krystalle schnell abgesaugt u. mit A., A. u. CS2 (um Se-Spuren zu ent- 
fernen) gewaschen. Die Analyse zeigt, daB die Salze krystallwasserfrei sind. Beide 
Salze sind 11. in W., etwas 1. in A., unl. in A., Bzn. u. CS2. Das grune Selenwolframat 
gibt eine rote Lsg., die sich an der Luft langsam zers. Die ebenfalls wenig haltbaren 
Lsgg. des Diselenwolframats haben die Farbę voń K 2Cra0 7. Im Exsiccator iiber CaCl2 
sind die trockenon Salze monatelang bestandig. A. U . W inchell hat die Krystalle 
opt. untersucht. (NH,j)2WSe4 ist zweiaohsig, orthorhomb. u. wahrsclicinlich isomorph 
mit (NH4)2WS4. Das pleochroit. Diselenwolframat ist walirscheinlich trildin u. iso- 
morph mit (NH4)„WS20 2. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 3076—80. Madison, 
Wiseonsin, Univ.)" " K l e m m .

E. Parisi, Untersuclmngen uber das vierwertige Vanadium. II. Uber die Ko- 
ordinationszalil des Vanadiums in den Komj>lexsalzen des Vanadyls. (I. vgl. C. 1927. 
I. 1280.) Vanadylbenzoylacetonat liefert mit organ. Basen (Pyridin, Picolin, Anilin etc.) 
gelbo Doppelyerbb. Eine einheitliche Formulierung fiir das Ausgangsprod. u. diese 
Doppelyorbb. ergibt sich bei Annahme von (VO)n ais Zentrum des Mol. mit der Ko- 
-ordinationszahl 4 u. der Vorlegung der Base in die iiuBero Spharo entspreehend der 
Form ell. — Vanadylbenzoylacetonat, C2,HLSOr)V =  V 0[-0-C(C H 3): CIi-CO-C6H5]2. 
Aus frischgefalltem rosa Vanadylhydrat ( P a r i s i ,  1. c.) u. Benzoylaceton in sd. A. 
Grune Blattchen aus A. F. 215°. L. in organ. Mitteln. — Verb. mit Pyridin, C25H 23 • 
OsNV =  V 0[-0-C(C H 3): CH-CO-C0H5]2-C5HiN. Aus der yorigen Vorb. u. Pyridin. 
Gelbbraune, mikrokrystallin. M. F. 163°. Spaltet sich bei langerem Liegen an der 
Luft, ebonso wie die folgenden Additionsverbb., in die Komponenten; in organ.

tropfenweisom Eintragen der alkoh. 
Lsg. des aus den Komponenten gewonnenen Harzes in W. — Verb. mit Chinolin. Gelb- 
griin. F. 184°. — Verb. mit Anilin. Graugriin. F. 212°. (Gazz. ehim. Ital. 57 [1927].

Losungsmm. bestandig. —  Verb. 
mit Picolin, C2CH ,-05NV. Hellgelb.

CjH jN. p, 146°. — Verb. mit Piperidin,
j  C25H290 5NV. Gelbo Flocken bei

859—62. Bologna, Ist. Sup3riore Agrario.) R a d t .
X. 1. 77
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D. Orgauisclie Chemie.
Gr. Vavon, U ber die Hydrierung der Verbindungen mit konjugierlen LoppcI- 

bindungen. Dio Prioritatsanspruche, welche G il ł e t  (C. 1 9 2 7 . II. 1810) gegeniiber 
don Unterss. von V a v o n  u . J a k e Ś (C. 1 9 2 7 .1 . 1946) erliebt, sind unberechtigt. Gil l e t  
liat behauptet (C. 1 9 2 3 . III. 296), daB konjugiertc Doppelbindungen nur durch Na- 
Amalgam in 1,4 liydriert werden. Dies trifft nicht zu. Vf. zeigt an einer Reihc von 
Beispiolcn aus der Literatur, daB auch andere Mittel (Zinkstaub u. Eg., Al-Amalgam 
u. feuchter A.) Hydrierung in 1,4 bewirken. Ein scharfer Unterscliied besteht dcmnach 
nur zwischen der k a t a l y t .  Hydrierung u. den Hydrierungsverff. mit nascierendem
H. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 1  [1927]. 1598— 1600. Nancy, Fac. des Sc.) Lb.

W illiam  Brash, Die niederen Glyceride der Palmilinsdure. Dic Glyceride wurden 
dargestellt durch Einw. des Bleipalmitats auf die entsprechenden Glycerinchlorhydrine. 
Die Vorzuge dieser Methode sind folgende: Das Bleisalz ist leicht wasserfrei zu erhalten 
u. ist reclit bestandig. Es ist weniger alkal. ais das Natrium-, Kalium- oder Silbersalz 
u. ubt somit keinerlei hydrolysierende Wrkg. auf das Clilorliydrin oder die Reaktions- 
prodd. aus. Dio Bk. Yerlauft schnell u. olme Zers. der reagierenden Substanzen. Da 
die Geschwindigkeit der Rk. zwischen Glycerin u. Fettsaure aufierordentlich gering 
ist, bilden sich keine isomeren Ycrbb. —  Bleipalmilat. Rolies Palmol wird mit konz. 
wss.-alkoh. KOH verseift, die erlialtene Seifc in W. gel., mit Eg. abgestumpft u. mit 
sd. Bleiacetatlsg. versetzt. WeiBes Pulver. F. 112°. —  Glycerin-a-monochlorliydrin. 
Aus Glycerin u. HC1. Kp.^ 127—140°. —  Glycerin-a.,y-dichlorhydrin. Gleichfalls aus 
Glycerin u. HC1. Kp.ls 75°. — Glycerin-a>[i-dicMorliydrin. Aus Allylalkohol u. Chlor. 
Kp.15 75—80°. Alle 3 Ćhlorliydrine sind 11. in A. u. A., fast unl. in PAe.; die a-Verb. 
ist 11. in W., die a,y-Verb. weniger, u. die oc,/?-Verb. ist prakt. unl. in W. — Das Glycerin- 
Ę-monochlorhydrin darzustellen, gelang nicht. — Darst. der Palmitinsaureglyceride: 
Aquivalente Mengen Chlorhydrin u. Bleipalmitat werden im C02-Strom 10 Min. auf 
112° erhitzt. Das Rk.-Prod. wird mit A. estraliiert, der Extrakt mit verd. KOH neu- 
tralisiert u. mit W. gewaschen. Die so erhaltenen Glyceride werden aus A. u. A. um- 
krystallisiert. —  a-Monopalmitin. F. 68°. E. 68°. Emulgiert sich leicht mit w. W. 
Zll. in A., wl. in PAe., 11. in A., unl. in W. — a,y-Dipalmitin. F. 61,5°. E. 61,5°. — 
u,fl-Dipalmilin. F. 68,5°. E. 68,5°. Bei keinem der genannten Glyceride konnten 
doppelte FF. beobachtet- werden, wie sie von anderen Autoren gefunden wurden. 
(Journ. Soc. ehem. Ind. 4 6  [1927]. T. 481—82.) L a n g e r .

Gr. Favrel, tjber eine einfache Bildungsueise der Hydrazone des y-Chloracetessig- 
eslers. Im Verlauf seiner weiteren Unterss. (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 683) liat Vf. CcH5 • 
N : N  • OH auf Chloressigsaureuthylester in derselbcn Weisc einwirken lassen wie 
auf Chloraccton. Halbfl. Rohprod. melirfach aus 75-gradigcm A. umkrj-stalli- 
sicren, zwiscliendurch auf Ton absaugen. Die erhaltenen gelben Nadeln, F. 91— 92°, 
sind nicht ident. mit dem erwarteten Athosalylchloridphenylliydrazon, CGH5'NH- 
N : CCI • C02C2H5, sondern mit dem y-Chloracelessigsaureathylesierplienylhydrazon, CH2C1 • 
CO-C(: N-N H 'C 6H5)'C 02C2H5 (vgl. Compt. rend. Acad. Sciences 1 3 5 ), u. gehen mit 
NaOC2H5-Lsg. in PhenylisopjTazoloncarbonsaureester (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 5 6  [1913], 1912) iiber. Analoge Verbb. erhalt man mit o- u. p-Tolyldiazoniumhydrat. 
Ausbeuten hoelistens 15%. Man muB annelimen, daB sieli Chloressigester zuerst in 
einer noch unbckannten Weise zu y-Chloracetessigester kondensiert. Chloressigester 
reagiert also mit Diazoniumhydraten anders ais Chloraccton. (Buli. Soc. chim. France 
[4] 4 1  [1927], 1601—03.) L i n d e n b a u m .

G. Favrel und Jean Chrz, Zur Kenntnis einiger Deritate des Acetonoxalsdvre- 
athylesters. Nach K o t z  u. L e im ie n  (Journ. prakt. Chem. [2] 30  [1914]. 387) soli sich 
Na-Acetonoxalsaureathylester mit CH3J u. C2H6J in n. Weise zu den Alkylderiw. um- 
setzen, dagegen mit Allyljodid u. Benzylchlorid Allyl- u. Benzylaceton liefern. Vff. 
haben indessen gefunden, daB auch die CII3- u. C2H5-Derivy. nicht erhaltlich sind, weil 
auch in diesen Fallen Zers. eintritt. Dagegen sind Acylderiw. leicht zuganglich, wie 
folgendes Beispiel zeigt. Obige Na-Verb. mit 1 Mol. CH3-C0C1 in absol. A. 3 Tage 
unter haufigem Schiitteln stehen lassen, W. zugeben, ausathern. Es liegt das Hydrat 
des Acetylacetonoxalsaureathylesters, (CH3-C0)2CH-C(ÓH)2-C02C2H5, vor, welches auch 
aus Na-Acetylaceton u. Athosalylchlorid unter gleiclien Bedingungen erhaltlich ist. 
Kp-20-25 127—129°, bei 0° erstarrend, F. 2—3°, wl. in W., 11. in A. Mit FeCl3 tiefrote 
Farbung, mit Cu-Acetat griinlicher Nd. Mit C6H5-N : N-OH in essigsaurcr Lsg. bei 0° 
Bldg. des friiher (C. 1 9 2 6 . I. 1145) beschriebenen Acetonoxalsavreathylesterphenylhydr-
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azons (F. 112— 114°) unter Abspaltung von H 20  ii. CH3-C02H. — Gibt man zu Aceton- 
oxalester in Bzl. unter starker Kiihlung 1 Mol. S 0 2C12, entfcrnt nach 3 Stdn. den HC1 
dureh Luft, wascht mit W. u. dest., so erhalt man 3-CMcTace(c7ioxalsdmea(hylester, 
C7H 90,,C1, Kp.„5 115-—118°. Mit Fe CL Rotfiiibung, mit Cu-Acetat giiiner Nd. Mit 
C0HS-]\T: N- OH Bldg. des von FAVREL (C. 1 9 2 8 . I. 683) beschriebcnc-n Brenztrauben- 
saurechloridphenylhydrazons (F. 135— 136°) unter Abspaltung von Oxalsiiuremono- 
iitliylester. Aus dieser u. obiger Spaltung folgt die riehtige Auffassung dieser Vc-i bb. 
ais Hydrazone. — In gleicher Weise erhiilt man mit 2 Moll. £ 0 2C12 Dichlcracelonozal- 
sdurcatliylesler, C7H80 4Cl2, Kp.55 128—129°, von penetrantem Geiueh, unl. in W., 11. 
in A. Verhalt sich gegen FcCJ3 u. Cu-Acetat wie das Moncchlorderiy.; das 2. Cl-Atom 
mu fi daher in das CH3 eingetreten sein. Dies ist auffallend, weil Acetylacetcn u. Acet- 
essigester mit S 0 2C12 oc,a-Diehlorderiyv. liefem sollen. (Bul). Scc. chim. Fiance [4] 4 1  
[1927]. 1603—07.) L in d en b au ji.

D. Luis Camilleri y Ramon, Einige charakterisiische Dateti der Cell-ulosen, Oxy- 
cellulosen und Hydrocellulosen. Dureh quantitative Messungen der Dichte (Vers. 1), 
der Calorien (Vers. II) u. der Ausbeute an DestillationEprodd. (Vers. III) charak- 
terisiert Vf. einige Cellulosen. Vers. I fuhit er mit der Wage, dcm Densimetcr u. dcm 
Pyknometer, Vers. II  mit dcm Calorimeter B e r t h e l o t -M a h l e r , III im organ. 
Verbrcnnungsrolir (mit getrockneter Substanz im Porzellanschiffclien) aus. An 
Materiał vergleielit er fur I  normale Cellułose (Bamnuclb) u. Cellulose a, Oxycellulose 
(Bąumwolle) u. Oxyccllulose (Eeissiauden), Hydrocellulose (Bąumwolle) u. Hydro- 
cellulose (Reishiilsen), fiir II  Bąumwolle, CxyeelluIose u. Hydrocellulose, Cellulose a, 
Oxycellulose u. Hydrocellulose. Fur Vers. III eimittelt u. vergleicht er die prozentuale 
Zus. aus C, fl. Destillat (Essigsaure, CH3OH) u. Gasen (CO, O, H u. a.) der bei Vers. II  
untersuchten Substanzen. Aus den tabellar. aufgestellten Weiten geht hervor, daB 
alle Oxycellulosen geringere Diehte, alle Hydrocellulosen groBero Dichte liahen ais 
die Cellulosen, yon denen sie stammen. Umgekehrt ist die Anzahl Calorien der Oxy- 
cellulosen am gróBten, die der Hydrocellulosen u. Stammccllulosen ungefahr ident. 
Was die Dest.-Prodd. anbetrifft, so betriigt die gesamte Gasmenge bei der Cellulose 
ca. 14%, bei der Oxycellulose nahezu die gleiche GroBe, bei der Hydrocellulose jedcch 
nur 6%. An fl. Dest.-Prodd. liefern die Osy- u. Hydrocellulosen die gleiche, die Stamm- 
cellulosen eine geringere Menge. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 25 [1927]. 
434—39. Murcia.) B e n c k is e e .

A. Apard, Ober Melallkomj)lexe von Cellulosenitraten. Schiittelt man l% ig. 
Lsgg. von Cellulosenitral (mit yerschiedcncm N-Gcli.) in Aceton, A.-A. oder Amylacetat 
mit gepulvertem PbO oder CaO u. dekantiert vom UberschuB, so nimmt die Yiscositat 
zu, u. es bildet sich schlieBlich eine Gallerte. Andere Oxyde (Cu, lig , Ag, Bi, Al, Fe, 
Ni, Zn, Cd, Ba) liefern ahnliche Erscheinungen. Analysen der Gallerten u. der aus 
den Lsgg. mit Lg. gefallten Ndd. (Tabello im Original) zeigen, daB die Bindung der 
Oxyde ganz ungleich erfolgt. Die PbO-Gallerte cnthalt vicl ungebundenes Oxyd. —  
Elektrolysiert man l° /0ig. Lsgg. von Cellulosenitrat in Aceton oder A.-A. nach Zusatz 
einer Spure NaOH an Elektroden des Versuchsmetalls, so bildet sich an der Anodę 
eine metallhaltige Gallerte, u. gleiclizeitig geht Metali in Lsg.' Auch diese Prodd. wurden 
analysiert (Tabelle im Original). — Die Gallerten -werden dureh wenig HC1 eder B N 0 3 
zerstort u. sclieinen in sauren Medien nicht entstehen zu kónnen. Die Bldg. dieser 
Komplexe laBt auf saure Eigg. der Cellulosenitrate schlieBen. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 8 6 . 153— 54.) L in d e n b a u m .

Hans Pringsheim  und Gerhard LiB, Liber Salcpmannan. Das im offizinellen 
Salepschleim (aus Orchidaceenknollen) enthaltene SaUpmannan ist aussehlieBlich aus 
jl/ałwiofieresten aufgebaut. Vff. yersuelitcn, durcli Unters. des Aceiais in die Konst. 
des Mannans einzudringen. Das Salepmannan kann nur in besonders geeignetem 
(Juellungszustand mit Acetanhydrid u. Pyridin acetyliert werden. Ein yerhorntes 
Praparat wird, auch wenn es noch so fein gepulyert ist, nicht angegriffen. — Salep
mannan, CcH10O5. Man gibt feingepulyertc Tubcra Salep in Anteilen von 14,3 g in 
2 1-Flaschcn, in denen sich 11 W. befindet, fiillt auf 2 1 auf, zentrifugiert nach 2—3 Tagen 
Ungelostes ab, gieBt dureh Faltenfilter, dampft die Lsg. im Vakuum bis zur dunkel- 
gelben Gallerte ein, fallt mit absol. A., saugt nach 3— 4 Tagen ab, wascht reichlieh 
mit A. nach, laBt mit A. stehen, saugt ab u. wascht nochmais sehr oft mit A. nach, 
bis das Filtrat farblos ablauft, u. trocknet den Kuchen iiber CaCl2 o h n e Vakuum. 
Zu scharfes Trocknen ist zu vermeiden. Enthalt <  1% Asche, lufttrocken 10— 11%

77*
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Feuchtigkeit. In 0,24%ig. wss. Lsg. opt.-inakt. — Salepmannantriacetal, CcH70 5 ■ 
(COCH3)3. Man iibergieBt das Mannan unter Eiskuhlung mit Acetanhydrid, Eg. u. 
Pyridin u. liilJt l l/2Woehen boi 37° stolien, gieBt in W., trocknet im Hochvakuum, 
1. in Chlf. u. gieBt in PAe. SehneeweiBes Pulver. [a]nłS in Chlf. =  — 28,9 bzw. —29,4°. 
Mol.-Gow. je nacli Konz. in Eg. 293—-717, in Nitrobenzol 518—1355; ber. 288; die 
Werte stimmen auf ein aggregiertes Mannoseankydridacetat. Die Viseositat (Aus- 
laufzcit) der l% ig. Lsg. in Nitrobenzol betragt bei 25, 45, 65, 85° das 1,93-, 1,84-, 1,72-, 
1,65-fache von der des reinen Nitrobenzols. — Die Ansiclit, daB im Salepmannan- 
triacetat ein komplexes Mannoseanliydridacetat vorliegt, findet wcitcre Bestatigung 
dnrcli Untcrs. des Einflusses, den die H i t z c - D e s a g g r e g a t i o n  (durch Er- 
hitzen mit Naphthalin auf 220—258°) auf Mol.-Gew. u. Viscositat in Nitrobenzol ausiibt 
(vgł. Original); der Verteilungszustand des Triacetats in Nitrobenzol, welcher bei ge- 
niigender Verdiinnung annaliernd dem dimeren Triacetat cntspricht, strebt mit 
steigender Temp. des Hitzeabbaus dem des monomeren Triacetats zu u. erreicht diesen 
bei 250—258°. (L ie b ig s  Ann. 4 6 0 . 32—42.) Os t e r t a g .

Hans Pringsheim  und Hans Braun, tiber die Beziehung des Lichosans zum 
Lichenin. II. Mitt. (I. vgl. P r in g s h e im  u . R o u ta la , C. 1927. I. 1151.) Lichosan 
verwandelt sich in wss. Lsg. allmahlich in ein dem Lichenin ahnliclies Gel, welches 
nach Fallung mit A. dasselbe R  o n t  g e n d i a g r a m m wie Lichenin selbst auf- 
weist; direkt aus der Lsg. oline vorherige Alterung gefalltes Lichosan zeigt diese Eig. 
nicht. — L o s l i c l i k e i t .  Lichenin u. Lichosan sind in W. yerschieden 1. Sorg- 
faltig gereinigtes Lichenin lost sich nach kurzem Erwarmen auf dem Wasserbad. Die 
Lsgg. sind nur bis zu Konzz. von 0,6% bei Zimmertemp. langere Zeit bestandig, konz. 
Lsgg. sind unter Druck herstellbar, flocken aber zum Teil wieder aus. Lichosan geht 
dagegen schon in der Kalte leieht in Lsg.; ein gut gereinigtes Praparat bis zu ca. 8%. 
Licheninlsgg. sind schwach milchig, Lichosanlsgg. wasserklar. — Y i s c o s i t a t s -  
bestst. an schr verd. (0,096—0,392%ig.) Licheninlsgg. zeigten ahnlicli wie konzen- 
triertere Lsgg., daB bei ca. 70° ein Maximum der Aufteilung besteht; das Lichenin 
strebt beim Verdunnen der wss. Lsg. dem Aufteilungszustand des Lichosans zu, diirfto 
iłin aber crst bei experimentell unbrauchbaren Konzz. erreichen. — F e r m e n t -  
k i n e t .  V e r s s .  mit den Fermenten des Gerstenmalzes zeigten unter denselben 
Vers.-B3dingungen ubsreinsfcimmcnden Rk.-Verlauf bei Lichenin u. Lichosan. Die 
Spaltung yon Lichosan mit yerscliiedenen Fcrmentmengen zeigte denselben Verlauf 
wie die yon besonders reinem Lichenin; beide Vorgange yerlaufen bis zur ca. 40%ig. 
Spaltung anniihernd monomolekular; bis zu dieser Grenze wird durch Verdopplung 
der Fermentmenge auch die Spaltung in Glucose yerdoppelt. Oberhalb 40% erfolgt 
Hemmung, yermutlich durch die entstandene Glucose. — LaBt man eine Licheninlsg. 
vor dem Fermentvers. einige Tage stehen, so wird sie langsamer ais eine Liehosanlsg. 
gespalten. Diese A 11 e r u n g s erseheinung laBt sich auch yiscosimetr. verfolgen; 
die Durehlaufszeiten von Licheninlsgg. %verden unterhalb 65° nach langerem Stehen 
gróBer ais bei frischen Lsgg.; bei u. oberhalb 65° sind die Viscositaten von frischen u. 
von gealterten Lsgg. gleich; nach dem Abkiihlcn einer auf 65° erwarmten Lsg. erhalt 
man wieder dieselbe Durehlaufszeit, wie mit einer frischen Lsg., eine solche ,,entalterte“ 
Lsg. altert wieder wie eine frische. Die Alterung der Licheninlsg. ist also reyersibel; 
sie laBt sich auch auf fermentativem Wege yerfolgen. —  Die Alterung des Lichosans 
ist von der des Lichenins yerschieden. Die Licheninlsg. entmischt sich beim Altem, 
wobei die Licheningallerte niedersinkt, wahrend die Liehosanlsg. dauemd liomogen 
bleibt. Grad u. Sehnelligkeit der Alterung ist bei beiden yon der Konz. abhangig, die 
aber beim Lichosan ca. 10-mal so starlc sein muB wie beim Lichenin, damit die Alterung 
iibsrhaupt bemerkbar wird. Der EinfluB der Aciditat auf die Licheninalterung ist 
nicht so scharf ausgepragt wie beim Lichosan; bei p h =  4,9 (sauer) u. in reinem W. 
altert Lichenin gleichmaBig; bei prt — 9 (alkal. Gebiet) ist die Alterung viel schwacher, 
wcil bei Ggw. yon OH-Ionen bessere Lsg. des Lichenins eintritt. Im Gegensatz dazu 
zeigfc Lichosan im sauren Gebiet die feinste Aufteilung u. altert auBerst wenig, wahrend 
in neutraler u. alkal. Lsg. starkę Alterung erfolgt. — Besondere Verss. zeigten, daB 
die R e a s s o z i a t i o n  des Lichosans nicht zu einem mit Lichenin ubereinstimmen- 
den Prod. fiihrt. Yerss., auf dem Weg iiber den Phosphorsaureester des Lichosans zu 
einem dem Lichenin ahnlicheren Praparat zu gelangen, schlugen fehl, weil der H3P 0 4- 
Ester in W. unl. ist. Unyollstandige Phosphorylierung lieferte ein leieht 1., schwach 
lackmussauer reagierendes Praparat, welches nach Neutralisation mit Kalk zwar 
fermentatiy gut gespalten wurde, aber nicht ohne weiteres die Erscheinungen der
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Licheninalterung zeigte. — Wahrend nach den Bontgenunterss. dic Kohlenhydrat- 
micelle des Lichenins durch Assoziation aus dem Liehosan hervorgehen kann, u. dic 
fermentkinct. Yerss. dic Identitat der Kohlenbydrate des Kohlehydrats u. seines Bau- 
elemcnts beweisen, zeigcn Lichenin u. gcaltertes Liehosan noch einige Unterschiede, 
welche yielleicht auf die Beladung des natur licheń Lichenins mit speziellen Elektro- 
lyten zuriickzufiihren sind. — Lichenin. Beinigung vgl. Original. Rein weiB. Ascbe- 
gchalt 0,6%. |> ] d20 =  +28,9° (in 2-n. NaOH). —  Liehosan, CcH-,0O6. Aschefrei, 11. 
in W. [a]D20 = + 3 0 ,4 °  (in 2-n. NaOH). —  Lichosanphosphorsaureester, C0H9O4-O- 
P 0 3H 2. Aus Liehosan u. POCl3in Pyridin b e i— 15°. Gelatinós, unl. in W. (L ie b ig s  
Ann. 4 6 0 . 42— 56. Berlin, TJniv.) OSTERTAG.

Gr. Chavanne und P. Becker, Uber einige Cydopenianderhate mit einer Seiten- 
kelle. Tertiare Alkohole, ungesaitigle und gesdiligle Rohłenuassersloffe. 1-Athylcyclo- 
pentanol-(l). Aus Cyclopentanon u. GĄM gBr. Kp.760 154,5—155,2°. D .154 0,9225. 
n 0iw  =  1,4556; nD115 =  1,4578; n „ i«  =  1,4633; n / ŁS =  1,4679; na^ 9 =  1,4524; 
nD11,5=  1,4545; n/ 8*9 =  1,4601; n,,18'9 == 1,4646. Mol.-Refr. fur d =  33,63. Allo- 
plianat, F. 169° (aus Mcthanol). — l-AUiylcyclcpenien-(l). Aus Athylcyclopentanol 
durch tiberleiten iiber A120 3 bei 300° oder durch Erhitzen mit bei 100° getroeknetem 
Al-Sulfat auf 120— 130° oder mit p-Toluolsulforiffiure auf 130—140°. Kp.7e0 106,5 bis 
107°. D .154 0,8041; D .2°4 0,8000; na2L5 =  1,4402; nD21'5 =  1,4429; n / ^ =  1,4497.
Mol.-Befr. fiir n =  31,89. F. — 123,3°. Konst. ergibt sich aus dem Vergleich mit 
Athylidencyclopentan (WALLACH, L ie b ig s  Ann. 3 6 5 . 273 [1909]) u. aus der Oxy- 
dation mit CrÓ3 in Eg., ■wobei Propionylbv.llersav.re (F. 51°) entsteht. — Aihylcyclo- 
pentan. Aus Athylcyclopenten mit H u. Platinschwarz in Eg. Kp .700 103— 103,2°.
D .14,94 0,7711, D .1994 0,7669; na18'85 =  1,4179; nD19' i =  1,4201; n^ 8'0 =  1,4253.
Mol.-Befr. fur d =  32,33. F. — 137,9°. Krit. Losungstcmp. in Anilin 38,7°. — 1-Propyl- 
cyclopentanol-(l). Aus Cyclopentanon u. n-CjH-MgBr. Kp..eo 175,2— 175,7°. D .154
0.9083; D.2°„ 0,9044; nn2° =  1,4515; nD2° =  1,4540; n / °  =  1,4595. Mol.-Befr. fiir D == 
38,37. Sehr zahfl., der Geruch erinnert an Branntwein aus Enzianwurzeln. AUophdnat, 
F. 178°. — Ais Nebenprod. entsteht viel Cycłopentanol. — l-Propylcyclopenten-(l). 
Aus Propylcyclopentanol mit p-Toluolsulfonsaure bei 130—140°, zweekmaBig unter 
yermindertem Druck. Kp..eo 131,5— 132,5°. F .— 100,3°. D .154 0,8056; D.20,, 0,8015; 
na2° =  1,4423; nD2° =  1,4450; n / °  =  1,4516; n /°  =  1,4574. Mol.-Befr. 36,57. Oxy- 
dation mit KMn04 liefert Butyrylbuttersaure (F. 34,5—35°; Semicarbazon, F. 198° 
[bei raschem Erhitzen] bzw. 191— 192° [bei langsamem Erhitzen]), Glutarsiiure, Bern- 
steinsaure u. -wahrscheinlich ein Gemiseh von Propionsaure u. Buttersaure. —  Neben
1 . Propylcyclopenten-(l) entsteht eine bedeutende Slengo eines noch nicht iiiiher unter
suchten KW-stoffs, Kp. 125,7— 126,5°; na2° =  1,4424; nD2° =  1,4451; n / °  =  1,4514; 
nj,20 =  1,45 69. Vorliegen von Propylidencyclopentan ist wegen des Kp. unwahr- 
scheinlich (Isopropylidencyclopentan, Kp. 136— 137°). — Propylcydopenlan. Aus 
Propylcyclopenten mit H u. Pt. Kp.-G0 131,3— 131,5°; na10-9 =  1,4245; iid2° =  1,42 6 6; 
n0™*±= 1,4319; D .10 4 0,7814; D .2°’24 0,7772. Mol.-Refr. 36,99. F. — 120,3°. Krit. 
Losungstcmp. in Anilin 45,0°. — l-Butylcyclopenianol-(l). Aus Cyclopentanon u. 
n-C4H9MgBr neben etwas Cycłopentanol. Kp .-60 195,4— 195,9°. D .14t54 0,8022; D .19,G4
0,8989; =  1,4539; nDlMS =  1,4562; n ^  =  1,4618; V "  =  1,4663. Mol-
Refr. 42,99. Riechtstark. Allophanat. F. 181° (ausMethanol).— l-Bulylcyclopenlen-(l). 
Aus Butylcyclopentanol mit getroeknetem Al-Sulfat bei 125—130° oder mit A120 3 
bei 300°. Kp.760 157,5—158°. D .” *, 0,8101; na2w== 1,4461; nD2« =  1,4488; n/ 1 2 =  
1,4554; ny21,2 =  1,4610. Mol.-Refr. 41,23. F .— 95,75°. — Butylcydopentan. Kp.;eo 156,8 
± 0 ,1 ° ;  D .1J,954 0,7887; D .2°'24 0,7848; na2°^  =  1,4292; nc2°.2:= 1,4314; =
1,4366. Mol.-Refr. 41,64. F. — 108,2°. Krit. Losungstcmp. in Anilin 50,5°. •— Krit. 
Lósungstemp. in Anilin fiir Cyclopenlan 18°, fiir Methyleyelopentan 34,7°, fiir 1,1-Di- 
methylcyclopentan 46°. — l-Melhylcydopenten-(l). D .154 0,7851. — Cydopentanol. 
Kp-700 140,2°. — l-Methylcyclcpentanol-[l). Kp.760 135,6°. -— l-Me(liylcyclopenlen-[l). 
Kp.;co 75,5°. — Dic k r i t .  L ó s u n g s t e m p .  i n  A n i l i n  weist beim Eintritt yon 
CH3 in Cyclopentan einen starken Sprung auf; bei gleicher C-Zahl steigt sie mit wach- 
sender Verzweigung. Dic D i c h t  e -wird durch OH erhoht; der EinfluB von OH geht 
mit steigendem Mol.-Gcw. zuriick; bei den Cyclopentencn geht sie regelmaBig mit Ver- 
langerung der Kette in die Hohe (Ausnalime Athylcyclopenten, dessen D. sehr Łoch 
ist); die Zunalime der M o l . - R e f r .  ist vom Cyclopentan zum Methyleyelopentan 
aufiergewóhnlich stark, vom Methyl- zum Athylderiy. auBergewohnlieh schwach. 
(Buli. Soc. chim. Belg. 3 6  [1927]. 591—604.) " OSTERTAG.
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Christopher Kelk Ingold und Florence Ruth Shaw, Die Natur der alternierenden 
Wirkung in Kohlenstoffketten. X X II. Ein weiterer Versuch, den walirscheinlichen 
Mechanismus der Orientierung in aromatisclier Substitution zu definieren. (XXI. vgl.
C. 1 9 2 8 . I. 47.) Dio iibliche Methode der Untcrs. des orientierenden Einflusses einer 
bestimmten Gruppe beschriinkt sich auf dio Fcststellung des Verhaltnisses der ge- 
bildeten Isomeren, laBt aber die Reaktionsgescliwindigkeit auBer acht. Diese nun wird 
in dor vorliegenden Arbeit untersucht. Die Wrkg. einer orientierenden Gruppe auf 
die Reaktionsfahigkeit wird definiert ais die Zahl der Molekule der gegebenen Verb., 
welche in einem kleinen Zeitelement substituiert werden, dividiert durch die Zahl der 
Molekule, welche in derselben Zeit u. am selben Kohlenstoffatom substituiert waren, 
wcnn dio orientierende Gruppe gefehlt hiitte. Dieses Verhaltnis wird ais „Aktivierungs- 
koeffizient F “ bezeichnet. 1. T o l u o l .  Toluol wird bekanntlich zu 59% o-, 4% m- 
u. 37% p- nitriert. Nitriert man Benzol u. Toluol gleichzeitig in homogener Lsg., so 
erhiilt man Fortho =  27,6, Fpara =  34,6 u. Fmeta =  2,1, d. h. wilhrend durcli die 
Methylgruppe die Reaktionsfahigkeit der o- u. p-Atome annahernd' 30-mal verstiirkt 
wird, ist der EinfluB auf das m-Atom nur 2-mal so stark. (Bzgl. der Berechnung mu fi 
auf das Original verwicsen werden.) 2. B e n z y l t r i m e t h y l a m m o n i u m -  
s a l z o  u. B e n z o o s i i u r e .  (Uborwiegonde m-Ńitrierung.) Unter ahnliehen Be- 
dingungen wie oben wurde lediglich das Benzol nitriert, woraus folgt, daB fiir die ge- 
nannten Verbb. der Koeffizient der m-Aktivierung oin sehr geringer Bruchteil ist, 
dio o- u. p-Faktoren sind offensichtlich noeh kleiner. 3. H a l o g e n b e n z o l e .  
(Dazugehorig Alkyl- u. Acyloxybenzolo, Acyl-, Acylalkyl- u. Diaeylaminobenzole, 
Nitrosobenzol, PhenyIsulfoxyde u. Phenylthioniuinsalze.) Unter Zugrundelegung der 
Reihe NRR', OR, J, Br, Cl, F (R =  Alkyl) folgt, daB bei den Gliedern von links bis 
einsehlieBlich zum Jodbenzol die Aktivierungskoeffizienten gróBer ais 1 sind, bei Br, 
Cl u. F  sind es fortsclireitend kleiner werdende Brtiche, d. h. es handelt sich im letzten 
Falle um o,p-Desaktivierung, verbunden mit starkerer m-Desaktiyierung. Das Schema

tautomero oder elektromere Transformation ^X,). (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 7 .  
2918—26. Leeds, Univ.) i T a u b e .

E. Bures und A. M andel-Borgmannova, tlber das 5-Brom-1,3-dimełhyl-4-amino- 
benzol und einige seiner Derivate. Vff. erhalten durch Einw. von Br auf 1,3-Dimetliyl-
4-amindbenzol unter Druek u. bei gewóhnlicher Temp. ohne Katalysator u. unter Aus- 
schluB von Sonnenlicht das 5-Brom-1,3-dimethyl-i-aminobe,nzol (I). Das Entstehen dieser 
Verb. konnte nicht durch Anwendung von Losungsmm., Katalysatoren oder Temp.- 
Erhohung verhindert werden. Die Konst. von I wird festgestellt durch Uberfiihrung 
in 5-Brom-l,3-dimethylbenzol, dann in 5-Brom-l,3-dimethyl-4-oxybenzol u. schheB- 
lich durch Darst. der 6-Brom-2,4-dimothylbenzoesaure. Es werden yerschiedcne Ather 
u. Salze hergestellt, welche zeigon, daB I keine wesentliche Andcrung der chem. Eigg. 
der Aminogruppe gegeniiber der Ausgangssubstanz zeigt.

V e r s u c li e. 5-Brom-1,3-dimethrjl-4-aminobenzol, C8H 10NBr (I). F . 49—50°, etwas 
lióhcr ais friihere Autoren. HCl-Salz der Verb. I, C8HnNBrCl. WeiBe Nadeln, 1. in sd. 
A., unl. in den meiston organ. Losungsmm. Sulfat, CgH^O^NBrS. WeiBe, seiden- 
glanzende Nadeln, 11. in W. u. A. F. 183°. Pikrat, C]4H]60 7N7Br, aus Chlf. gelbe Nadel- 
ehen, F . 122°, 11. in W., A. —  5-Brom-l,3-dimethyl-4-benzoylaminóbenzol, CJ5Hu ONBr, 
aus I mit Bsnzoylchlorid. WeiBe Krystallblattchen aus sd. A. F . 183°. — 5-Brom-
1,3-dimethylbenzol durch Diazotierung u. Erwarmen am W.-Bad, ident. mit dem Prod. 
von  F is c h e r  u . W i n d a u s  (Bar. Dtseli. chem. Ges. 3 9 . 1967); ferner durch EingieBen 
des Diazoniumchlorids in 25%ig. NaOIi-Lsg. u. Red. mit SnCl2. Kp. 206°. — 5-Brom-
3-mslhylbenzoesaure, CalI,OaBr, aus 5-Brom-m-xylol durch Oxydation mit H N 03, aus 
W. u. A. weiBe, feine Nadelchen, F . 178°; unl. in k. W. —  5-Brom-1,3-dimethyl-4-oxy- 
benzol, C8H9OBr. Aus dem Diazobenzolsulfat. Kp. 231° (etwas hóher ais friihere Au- 
toron). F. -{-4°. Feine gelbe Nadelchen. — 5-Brom-1,3-dimelhyl-4-methoxybenzol, 
CaHn OBr. Farblose, ólige FI., Kp. 140°, unl. in W. — 5-Brom-1,3-dimethyl-4-dthoxy- 
benzol, C10H13OBr. Farblos; ólige, stark lichtbrechende FI., Kp. 142°, unl. in W. —
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5-Brom-l,3-dime(hiyl-4-acetoxybenzól, Ci0HiiO2Br. Soliwach gelbliche, olige PI. Kp. 257 
bis 258°. Unl. in W. — Bas. 5-Brom-l,3-dimethylbenzolquecksitberhydroxyd, C8H90 2BrHg 
=  C6HBr(CH3)2-(OH)-Hg-OH. Aus 5-Brom-asymm.-m-xylenol in 3°/0ig. KOH-Lsg. 
mit HgC’]„. GrauweiBes, amorphes Pulver. — Bas. 5-Brom-1,3-dimelhylbe.nzolwismul- 
hydroxyd,~ [C0H2Br(CH3)2O]2-BiOH4 -j- Bi20 3. Aus 5-Brom-asymm.-m-xylenol in w. 
NaOH-Lsg. durch Zutropfen von Bi(N03)3 -|- gleichem Gewicht NaCl in wss. Lsg. 
Amorphes, graubraunes Pulver. •—• 4,5-Dibrom.-l,3-dimethylbenzol, C8H sBr2. Olige, 
gelbe PI., Kp. 257°; unl. in W. — 5-Brmn-l,3-dimethyl-4-benzonitril, C0HsNBr. Aus A. 
weiBe, seidenglanzende Nadelehen. P. 218°, unl. in W. — 6-Bróm-2,4-dimethylbenzoe- 
sdure, C9H90 2Br. P. 186°; groBc weiBe, seidenglanzende Tiifelchen. Na-Salz: schnee- 
weiBe, wl., leichte Nadelehen. Hg-Salz: Amorphes, schweres weiBes Pulver. — Methyl- 
ester der 6-Brom-2,4-dimethylbenzoesuure, C10Hu O2Br. WeiBe, feine Nadelehen, P. 174°. 
LI. in den meisten organ. Losungsmm. — Athylester, CuH130 2Br. Gelbe Krystall- 
blattchen, P. 176°. — Propylester, C12H150 2Br. Schwach gelbliche, seidenglanzende 
KrystaUblattchen, P. 178°. —  Isobuiytester, C13H 170 2Br. WeiBe, seidenglanzende 
Niidelchen, P. 182°. LI. in den meisten organ. Losungsmm. — Amylester, C14H 10O2Br. 
SchneeweiBe, seidenglanzende, leichte KrystaUblattchen, P. 181°. In den meisten organ. 
Losungsmm. 1. (Ćasopis Ćeskoslovenskeho Lek4rnietva7 [1927]. 257—69.) TOMASCHEK.

E. Bures und J. Borgmann, 2,5,6-Triclilor-l,3-dimethyl-4-aminobenzol und einige 
seiner Derivate. Durch Einw. von Cl auf in Eg. gel. l,3-Dimethyl-4-acetaminóbenzol bei 
gewóhnlichem Druck u. Zimmertemp. entsteht ohne Katalysator das 2,5,6-Trichlor-
1.3-dimethyl-4-aceUvminóbenzól. Vff. finden, daB dies nicht den fiir die aromat. Aminę 
giiltigen SubstitutionsgesetzmaBigkeitenfolgt, u. untersuchen die Ursache, welche durch 
die Abschwachung des dirigicrcnden Substituenten durch die Acetylgruppe, ferner 
durch die Anwesenheit der 2 Methylgruppen im Kern u. den EinfluB des Losungsm. 
bedingt wird. Es ist die bemerkenswerte Stabilisierung des asymm.-m-Xylidins durch 
Einfiihrung von 3 Cl-Atomen in den Kern bemerkenswert, wobei sich eine Erniedri- 
gung der Basizitat dieses Amins ergibt.

V e r s u c h e .  l,3-Dimethyl-4-aeetaminóbenzol, Cł0H 13ON. Aus asymm.-m-Xylidin 
mit Essigsaure. Rosa KrystaUblattchen, P. 123°. — 2,5,6-Triclilor-l,3-dimethyl-4-acet- 
aminobenzol, C10H 10ONC13. Durch Einleitcn von trockenem Cl2-Gas im UberschuB in 
die essigsaure Lsg. des asymm.-m-Acetxylidins. Lange, sehneeweiBe Krystalle, P. 208,5°, 
im Gegensatz zu anderen Autoren, die 190—192° angeben. Unl. in W., 1. in den meisten 
organ. Losungsmm., ausgenommen verd. A. u. Essigsaure. —- 2,-5,6-Trichlor-l,3-dijnethyl-
4-aminobenzol, C8HSC13N, weiBe, lange, seidenglanzende Nadcln, P. 204°, in den meisten 
organ. Losungsmm. 1., ausgenommen verd. A. u. W. — 2,5,6-Tricldor-l,3-dimethyl-4- 
benzoylamhwbenzol, C15Hi2OC13N, aus sd. A. schwach rosa gefarbte Nadeln. P. 174 bis 
175°. — Sulfat des 2,5,6-TricMor-l,3-dimethyl-4-aminobenzols, C8H 30O4Cl3NS, feine 
Krystallnadelchen. — Hydroclilorid des 2,5,6-Trichlor-l,3-dimethyl-4-aminobenzols, 
C8H9C14N, weiBe Nadelehen, P. 217°. — 2,5,6-Trichlor-l,3-dimethyl-4-oxybenzol, C8H,- 
OCl3. Aus 2,5,6-Triclilor-l,3-dimethyl-4-diazobenzolsulfat in W. WeiBlichgelbe Nadeln, 
P. 174°, andere Autoren 169°. —  2,5,6-Trichlor-l,3-dimełhyl-4-methoxybenzol, C9H90C13. 
Aus alkal. Lsg. von Trichlor-asymm.-m-xylenol mit Dimethylsulfat. WeiBe Krystalle, 
unl. in W., 11. in A., A., Chlf., Bzl. u. Eg. P. 53,5°. •— Bas. Hg-Salz des Trichlor-asymm.- 
m-zylenols. Aus alkal. w. Lsg. des Xylenols mit HgCl2. Gelbbraunes, amorphes Pulver, 
unl. in W., A., A., Chlf. u. Bzl., 1. in h. Eg. Bi-Salz, Darst. analog Hg-Salz, (C8H,OCl3)2- 
Bi OH +  Bi20 3. Lichtgelbes Prod., unl. in W., A., Chlf. u. Bzl. — 2,5,6-Trichlor-l,3- 
dimethylbenzol, C8H,C13. Aus der Diazoverb. des Trichlor-asymm.-m-xylidins. Aus sd. 
A. weiBe, glanzende Nadelehen, F. 179,5°. L. in Essigsaure, A., Bzl. u. Chlf. — 2,5,6- 
Trichlor-l,3-dimethyl-4-benzonilril, C0H0C13N. Durch Eintropfen von 2,5,6-Trichlor-
1.3-dimethyl-4-diazobenzolsulfat in eine Leg. von CuS04 u. KCN. WeiBe, seidenglan
zende Nadeln. P. 218°. — 3,5.G-TrkMor-2,4-diinethylbenzoesdure, C9H ,0 2C13. Aus der 
alkoh. Lsg. des Vorhergehenden durch Kochcn mit KOH. Gelbliche Nadeln, P. 191,5°. 
L. in den gewohnlichen organ. Losungsmm. — 2,4,5,6-Tetrachlor-l,3-dimethylbenzol, 
C8H6C14. Durch Diazotieren der salzsauren Lsg. von 2,5,6-Trichlor-asymm.-m-xylidin 
u. Behandeln mit Cu-Bronze. Feine Nadelehen, F. 219°, andere Autoren 210°. (Casopis 
Ceskoslovenskeho Lśkd.rnictva 7 [1927], 270—80.) T o m a s c h e k .

Jarom il Sladek, Beitrag zur elelctrolytischen Oxydation des Anilins. Vf. besprieht 
die Umwandlung des Anilins in Chinon durch elektrolyt. Oxydation bei Ggw. von 
H2S 04 bei Benutzung einer Pb-Anode, sowie den EinfluB der versehiedenen Kataly- 
satoren, der Stromstarke, der Temp., der Anodenoberflache u. der Quantitat des Elektro-
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lyten. Es zeigt sieh, daB es móglicli ist, das Chinon in der Lsg. im Prińzip nach der 
Methode von K n e c h t  u . H i b b e r t  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 1549. 43 [1910]. 
3455) zu bestimmen, wobci das Arbeiten in ath.-alkoh. Lsg. die analyt. Methode 
wesentlieli vereinfacht. Ais bester Katalysator erwics sieh V20 5, wie es von den Hóchster 
Fabriken gebraucht wird. Das Optimum der Ausbeute erhalt man nach 23 Stdn., 
u. bei einer Temp., die 10° nicht unterschrcitet, u. einer Stromdichte yon 1 Amp./qdm, 
entsprechend einer Ausbeute von 12,6% des elektr. Stromes. Bei langcrer Dauer der 
Oxydation yerschwindet das Chinon wahrscheinlich durch Weiterosydation. (Casopis 
Ćesk osi o vcn skeho Lek&rnictva 7 [1927]. 209—312.) T o m a s c h e k .

H einrich Rheinboldt und Rudolf Kirberg, U ber die Reduktion von Azobenzol 
durch 6rignardverbindungen. Schon F r a n z e n  u .  D e i b e l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 38
[1905]. 2716) haben beobachtet, daB Azobenzol durch C2H6MgBr unter Gasentw. zu 
Ilydrazobenzol reduziert wird, u. die Rk. —  allerdings ohne Unters. des Gases — wie 
folgt formuliert: CcH ,-N : N-C6H6 +  2 C2H6MgBr =  C6H5 -N(MgBr)■ N(MgBr)■ CcH6 +
C,H10. Vff. fanden jcdoch, daB das Gas nicht aus Butan, sondern aus gleichen Voll. 
Athylen u. Athan bestelit, u. daB sieh auf 1 Mol. Hydrazobenzol je 1 Mol. beider Gase 
bilaet. In obiger Gleichung ist dcmnach CdH10 durch C2H, -f- C2Hc zu ersetzen. Analog 
entstehen mit C3H,MgBr Propylen u. Propan, mit i-C^HjMgBr Isobutylen, Isobutan 
u. Diisobutyl. Aber auch CH3MgJ u. CeHsMgBr wirken reduzierend, wobci sieh Athan 
u. Diphenyl bilden. Dic beiden Reste R der Grignardyerb. kónnen sieh also entweder 
zu R -R  yereinigen oder zu (R — H) -f- (R +  H) disproportionieren. Je nach ilirer 
Natur iiberwiegt die eine oder andere Rk., oder es kónnen auch —  wie beim i-C4Ha — 
bcido zugleich eintreten.

V e r s u c h e .  Bzgl. Darst. der Grignardyerbb., Umsetzung derselben mit Azo
benzol in besonderer Apparatur (Abbildung) u. Unters. der gasfórmigen Rk.-Prodd. 
muB auf das Original verwiesen werden. Samtliche Umsetzungen wurden bei 16— 17° 
vorgenommen. Nach Beendigung der Rk. mit Eis u. NH4C1-Lsg. zerlegt, ausgeathert, 
ath. Lsg. eingeengt, bis das meiste Hydrazobenzol auskrystallisiert war, Mutterlauge 
u. Spiilather mit konz. HC1 geschutteit u. das durch Umlagerung gebildete Benzidin- 
liydrochlorid in das Sulfat iibergefuhrt. — 1. Mit 2,2 Moll. CH3MgJ: 78% Athan u. 
46% Hydrazobenzol. — 2. Mit 3 Moll. C2H5MgBr: 66—67% Athylen, 73—74% Athan 
u. 65% Hydrazobenzol. — 3. Mit 3 Moll. C3H,MgBr: 63% Propylen, 67% Propan u. 
67% Hydrazobenzol. — 4. Mit 2,2 Moll. i-C4H 9MgBr: 20% Isobutylen u. 51% Hydr
azobenzol, ferner Isobutan u. Diisobutyl. — 5. Mit 2,2 Moll. C6HEMgBr: 21% Hydrazo
benzol, ferner Diphenyl. (Journ. prakt. Chem. [2] 118. 1— 13. Bonn, Uniy.) Lb .

R. Lepetit, Gr. M affei und C. Maimeri, tJber die ans p-Phenelidin und aus 
p-Toluidin mit Formaldehyd in saurer Losung erhaltenen Basen. (Vgl. L e p e t i t , Ma i 
m e r i , C. 1917. II. 609.) Das bei der Einw. eines Mols Formaldehyd in 40%ig. wss. Lsg. 
auf 1 Mol. p-Phenetidinhydroehlorid in fast gesatt. wss. Lsg. (anfangs bei 60°, dann
2 Tagc boi ca. 18°) erhaltene Gemisch von Hydrochloriden yerschiedcncr Basen wird 
eingehender untorsucht. AuBer dem bereits (L e p e t i t , Ma im e r i , 1. c.) identifizierten 
Monomethylphcnetidin u. der ais Hauptprod. erhaltenen Base B, C18HS0O2N2, vom 
F. 140°, wird die Zus. der Base A  zu CJ9H;0O3N2 (lange weiBe Nadeln aus sd. A.; F. 146 
bis 147°; sil. in Chlf.) u. die der Base O zu C13Hj,,03N2 (dickc prismat. Krystalle aus 
CH3OH u. Essigester; F. 114°; IJydrochlorid, feine Nadeln; die Salze schmecken bitter 
u. haben ausgepragte anasthet. Wrkg.) bestimmt u. in dem schwerst 1. Anteil der Hydro- 
chloride cino fiinfto Base der Zus. C19H220 2N„ (farblose Prismen aus A., Lg. u. Bzl.; 
F. 132°) aufgefunden. Letztere erweist sieli ais" ident. mit der yon R e v e r d i n  (C. 1921.
III. 782) aus Metliylendi-p-phenetidin u. H N 03 dargcstellten Verb. oder
C n H ^ N ,,  dereń Analyse aber besser auf die oben angegebene Zus. stimmt.

D e r i w .  d e r  B a s e B ,  CJSH200 2N2. Mit Acetylclilorid in Pyridin entsteht 
Verb. C21/ / !g0 4iY= (weiBe Krystalle, F. 116—117°), mit Benzoylchlorid in Pyridin Verb.

(weiBe, nadelfórmige Itrystalie; F. 180—181°; swl. in A.) u. Verb. CM/ / 2S0 4iV2 
(farblose Prismen; F. 132—133°; 11. in h. A.), mit Dimethylsulfat Base C (s. o.), mit 
(Athyljodid Vcrb. C^H^O^Nr, (farblose Prismen; F. 82—83°), mit Allyljcdid Verb.

(farblose Prismen; Hydrochlorid, F. 202°). Dic letzten beiden Verbb. be- 
sitzen anasthei. Wrkg. Durch Oxydation der B aseB  mit Luft bei 150° oder mit sd. 
schwefelsaurer I01n 04-Lsg. entsteht Verb. ClfHuOsN 2 (farblose Nadeln aus A.; F. 210°;
11. in Chlf.). Das Hydrochlorid der Base B gibt bei gelindem Erwarmen mit Zinkstaub 
in Essigsaure p-Phenetidin, Methyl-p-phenetidin u. eine Base (farblose
Nadeln; F. 91°; 11. in organ. Mitteln; die Salze krystallisieren gut u. sind in W. 11-)
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Analog verlauft die Ek. zwisclien p-Toluidin u. Formaldehyd in saurcr L sg. Der 
krystallin. abgeschiedene Anteil der Hydrochloride liefert eine Verb. CllHwON2 (lange, 
farblose Nadeln aus A.; F. 140°; 1. in Chlf., sonst swl.). Aus dem zuruckbleibendcn 
Gemisch wurden isoliert Verb. CleH1(iN 2 (L e p e t i t , Ma im e r i , 1. c .; der dort angegebene 
F. 137° ist zu 157° zu berichtigen) (hexagonale, farblose Tafelchen aus A.; F. 1580; 
die Salze schmecken scharf, pfefferahnlich), Mcncmcthyl-ji-ioluidin (Kp.e 76°; Nitroso- 
deriv. F. 53—54°), Verb. C11H2aON2 (farblose Krystalle aus A.; F. 97—98°, zl. in organ. 
Mitteln, etwas 1. in h. W.; Oxalat, C17H1SN 2-C„H„0.,, farblose Prismen aus A. u. W.; 
F. 255—259° (Zers.)) u. Verb. GJ7HJSN2 (farblose, "fadenfóimige Nadeln aus A.; F. 137 
bis 138°; unl. in W., sonst 11.; Hydrochlorid, farblose Nadeln, zl. in W.). Die Basc 
C16H16N2 gibt mit Dimctliylsulfat Buse Cl7IIi0ON2 (s. o.) in gutcr Ausbeute. (Gazz. 
chim. Ital. 57 [1927]. 862— 71. M ailand, Labor. LEPETIT-Faimaceutici.) R a d t .

M. Tiffeneau und Jeanne Le^y, Itelaliie Wanderungsfuhigkeiten der acyclischen 
Radikale bei der Semipinakolinumlagcrung der Fhenyldialkylglylcole. Ihre Beziehungen 
zu den Affinitdtsgelialten. T if fe n e a u , L ev y  u . W e i l l  (Ć. 1 9 2 7 .1 . 1001. II. 1471) 
haben endgiiltig bewiesen, daB die Phenyldialkylglykole, C6H5-CH(OH)-C(OH)RR', 
unter der Wrkg. konz. H 2S 04 Dehydratisierung u. Semipijiakolinumlagerung unter 
AbspaltuDg des sekundaren OH u. Wanderung von R oder R' erleiden. Da meist nur 
(oder doch ubciwiegend) das eine der beiden Alkyle wandert, so lassen sich aus dieser 
Rk. die relativen Wanderungsfahigkeiten der Alkyle ableiten. Da sich ferner erfahrungs- 
gemaB die Alkyle nach abnelimendem Affinitatsgeh. in die Reihc i-C4H„, CH3, n-C3H7, 
n-C4H9, C2H5, i-C3H7, C6HS-CH2 ordnen, so lassen sich Wandeiungsfahigkeit u. Affini
tatsgeh. in Beziehung zueinander bringen. Bisher wurden 13 Glykole vcn obigem 
Typus untersucht. Es werden hier nur die beiden Alkyle angegeben; das bzw. die 
wandernden Alkyle kursiv gedruckt. 1. CH3, C JIB; 2. CH3, i-CsH7; 3. CH3, n-GJJ0;
4. CH3, i-CJJ,,; 5. CH3, n-C3H7; 6. C„//6, n-C3fi,;  7. C2IJ„ i-C3H.; 8. C2/ / 5 i-C4H0; 
9. C2H5, n-C.H,; 10. n-C3H7, n-CJI,; l i .  C2/ / c (Vio), CcH,'-CH2CI10); 12. n-C3H7, GJI,- 
CH2; 13. i-C3H7, Cfl/ / 5• GH„. Daiaus folgt, daB das schwachste Alkyl, Benzyl, immer 
wandert (11, 12, 13). CH3 wandert nur, wenn es i-C4H 9 oder n-C3fl-  gegeniibersteht, 
u. zwar im letzteren Fallc nur teilweise (1—5). Abgesehen von den Fiillen 7 u. 9 u. 
tcilweise 5, in denen die starkeren Alkyle wandem u. die noch naherer Aufklarung bc- 
diirfen, ergibt sich die Regel, daB in diesen Glylcolen die Wandeiungsfahigkeit der 
Alkyle um so groBer ist, je geringer ihr Affinifatsgeh. ist. (Ccmpt. rend. Acad. Sciences 
186. 84—86.) " Lindenbaum .

Fr. Bałaś und A lex . K osik, KatalyliscJie Ttedukticn der Monooxybmzoesduren. 
Bei der Red. der wss. Lsg. der Salicylsaure durch H u. kolloides Pt bei 60° bildet sich 
ais Endprod. Cyclohexanol in etwa 50%ig. Ausbeute. Der Benzolkein bleibt unter 
Abschcidung von C02 erhalten im Gegensatz zur Red. dieser Saure in Ggw. von Alkali 
(Na A.). Durch analoge Red. der m- u. p-Oxybenzoesaure erhalt man Hexahydro-m- 
oder -p-oxybenzoesdure. (Ćasopis Ćcskoslovenskeho Lekńinictva 7 [1927]. 118—21. 
136—38. 191—92.) T o m a s c h e k .

M. Bridel und P. Picard, Vber Salicylsaureprimverosid. Dieses in der Natur 
nicht vorkommendo Glykosid von der Foimel CO,H • CeU , • O • CcHKlOd ■ O • CŁłJ s0j wird 
durch Verseifung seines Metbylesters, des łlonotiopitosids (C. 1925. II. 2062), mit k. 
wss. KOH erhalten. Man gibt dann die berechnete Menge H2S 04 zu, yerdampft, nimmt 
mit A. auf u. kiystallisieit den Riickstand der alkoh. L sg. aus Aceton um. Salicyl- 
suvreprimverosid bildet Nadeln, [oc]d =  —61,6° in W., nicht reduzierend, lackmussauer. 
Wird von Bleiessig gefallt, gibt mit Orcin u. HC1 yiolette P a ib u n g  (Pentoseik.). Wird 
yon sd. 3,5%ig. H2S 0 4 zu Salicylsaure, Xylose u. Glykose hydrolysiert, durch Rhamno- 
diastase in Salicylsaure u. Primvercse gespalten. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 
98—99.) L i n d e n b a u m .

D. M igliacci, tjber die Konsliiuiion des Succinylobernsteinsdureesters und des 
p-jDioxylerephthaUaureesters. Nach einem kurzeń tłberblick iiber die bisher fiir Succi- 
nylobernsteinsaureester u. 2,5-Dioxyterephthalsaureester aufgestellten Konstitutions- 
formeln priift Vf. die Ton GiBBS u. B r i l l  (C. 1915. II. 392) erhobene Behauptung, 
die bei der Darst. von Succinylobernsteinsaureester aus der Mutterlauge erhaltliche 
Verb. vom F. 123° sei die reine Ketofoim, wahrend das Hauptprod. vom F. 127° ein 
Gemisch von 90% Enol- u. 10% Ketofoim des Esters darstelle. Vf. kommt zu dem- 
selben Ergebnis, wie H a n t z s c h  (C. 1917. II. 677): Succinylcbemsteinsaureester ist 
100%ig. Dienol, die Verb. vom F. 123° ist unreiner p-Dioxyterepht'halsdureester, u. zwar
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auf folgendem Wege: B ei der Kondensation mit p-Anisidin, auch unter LuftaussehluB, 
gibt die Verb. vom F. 123° nur den schon bekannten (vgl. H. LlEBERMANN, C. 1 9 1 4 .  
I. 2045) Di-p-anisidinolcrcp]ithalsdurcester (I), Suceinylobernsteinsaureester den ent- 
spreejionden Dihydroester II, der dureh Oxydation in I iibergeht. Dureh Darst. eines 
N,N'-Dibenzoats aus I, sowie dureh Naeliweis von akt. H  nach Ze r e w it in o w  in II 
wird gleichzeitig, auch in TJbereinstimmung mit H a n t z s c h  (1. c.), die Beliauptung 
B r il l s  (C. 1 9 1 7 . I. 168), p-Dioxyterephthalsdureesler sei kein reines Dienol, sondern 
bestehe aus 90% Keto- u. 10% Enolform, widerlegt.

CII CH2
CaH6 • 0 2C •C,^ę>C-NH-C0H4-O-CH3 CaH6 • 0 ,0  • C |^>|C-NH -CliH1-0-CH3

c h 3-0-c0h 4-h n -c ^. ^ J c  • c o 2 • CjH- c h 3-o -c0h 1-h n .c J^^1'c • CO, • CSH3
CH CH3

Y e r s u e h e ,  Suceinylobernsteinsaureester, Ci2H160 6. Bei der Darst. nach LlEBER
MANN (1. e.) oder der etwas modifizierten Darst. nach VOLHARD (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 1 6  [1885], 134) laBt sich manehmal aus der alkoh. Mutterlaugc ein Prod. vom 
F. 123—124° (s. o.) isolieren. — p-Di-p-anisidino-AlA-di]iydroterephthalsduredidt]iyl- 
ester, C20H30O6N2 (II). Aus Succinylobernsteinsaurediathylester u. p-Anisidin in Eg. 
bei 50—70° unter LuftaussehluB. Ausbeuto 66%. Hellyiolette Nadeln aus Bzl. -f- Lg. 
F. 190—191°. Swl. in A., wl. in konz. Essigsaure, 1. in Bzl. u. Amylalkohol. Vermeidet 
man die dureh Spuren yon O bedingte teilweise Osydation vóllig, so wird der Ester 
rein weifi erhalten. — p-Di-p-anisidinoierepliihalsduredidthylester, C^H^O^o (I). 
a) 1 g Yerb. vom F. 123° (s. o.) in 80 ccm A. wird mit 5,5 g p-Anisidin in 8 ccm konz. 
Essigsaure 15 Min. unter Łuftdurchleiten gekocht. Ausbeute 75%. b) 1 Mol. Ester II 
in wenig sd. A. wird innerhalb von 30 Min. mit 2 Atomen Jod versetzt. Ausbeute 90% 
Orangerote Nadeln aus Bzl. -f- Lg. F. 171°. In organ. Losungsmm. leichter 1. ais
H. —  Dibenzoat yon I, C40H30OsN2 =  C0H2[N(CO-C6HJ-(C6H4-O-CH3)]2[CO2-C2Hę]2.
Aus I durcli Koehen mit Benzoylelilorid (15—20 Min.). Ausbeute 84%. Kleine 
gelblichweiBe Prismen aus Bzl. +  Lg. F. 220°. L. in sd. Bzl. u. sd. Nitrobenzol, 
sonst sehr wl.; 1. in konz. H N 03, daraus dureh W. fallbar. — Di-p-anisidinoterephthal- 
sdure, C22H20O6N2 =  C6H 2(NH-C6H4- 0-CH 3)2(C02H)2. Dureh Kochen yon I in wenig 
A. mit 10%ig. KOH. Ausbeute fast quantitativ. Metallglanzende violette Schuppen 
aus sd. Nitrobenzol. F. 276° (Zers.). Swl. in organ. Losungsmm. Na-Salz 
griinlichgelb; K-, Li-, Ba-Salz griinlichbraun. — p-Di-p-phenetidino-A^-dihydro- 
terephthalsduredidthylester, C2gH340 6N2. A nalogii. Ausbeute 73%. Violette Nadeln. 
F. 197°. Swl. in A., wl. in konz. Essigsaure, leichter in Bzl. u. Amylalkohol. —  
p-Di-p-pJienetidinolercphthalsdureester, C28H320„N2. Analog I. Ausbeute 71%. Rotę 
Nadelchen. F. 180°. In organ. Mitteln leichter 1. ais der Dihydroester. —  Dibenzoat 
des yorigen, C42H40OsN2. Analog dem Dibenzoat yon I. Ausbeute 86%. Kleine gelb- 
lichweiBe Prismen. F. 163°. Im iibrigen dem obigen Dibenzoat ahnlich. — p-Di-p- 
pheneiidinoterephtlialsdure, Ĉ  JIojOaNo. Analog dem Anisidinderiy. Schone yiolette, 
metallglanzende Schuppen. F. 280° (Zers.). Losliehkeit u. Salze wie beim Anisidin
deriy. (Gazz. chim. Ital. 5 7  [1927]. 914—23. Neapel Uniy.) R a d t .

E. Tassilly, A. Belot und M. Deseombes, Uber die Ver sei Jung des Phenyl- 
dthylmalonsduredthylesters dureh Alkalien. (Vgl. DUMESNIL, C. 1 9 2 1 . III. 463.)
I. 13,2 g PhenyldOiylmalonsaureathylester (I), 26 g NaOH von 36° Bć. (4 Moll.) u. 26 g
W. gekocht. Vollige Verseifung nach 26 Stdn. Erhalten ca. 80% Phenyldthylmalon- 
sdure (II), F. 182,5°, u. 20% Plienyldtliylessigsaure (HI), F. 42°. Trennung mittels Bzl.
— 2. Ebenso mit 26 g 95-gradigem A. statt W. Vóllige Verseifung in 10 Min. Erhalten 
10% II u. 90% ID. I3ei 30 Min. Kochdauer entsteht nur DI. — 3. 13,2 g I, 5,4 g 94%ig. 
NaOH (1,25 Mol.), mit 75-gradigem A. aufgefullt zu 100 ccm. Nacli 100 Stdn. bei 
Raumtemp. waren nocli 2,34 g unyerseift. Erhalten 6,8 g Plienylathylmalonsauremono- 
dthylester(IV) (Krystalle, F. 94°, unl. in W., wl. in PAe., bei 150° C02 abspaltend) u.
1,6 g HI. Mit der doppelten Menge NaOH yollige Verseifung nach 100 Stdn. Erhalten
2,3 g H, 6,6 g IV u. 1,8 g m .  — 4. 13,2 g I mit 11,2 g 84%ig. KOH-Pulver bei Raum
temp. Vdllige Verseifung nach 24 Stdn. Erhalten 20% HI u. 80% II. Mit nur 1,5 Mol. 
KOH waren nach 24 Stdn. nocli 56% unyerseift; der Rest bestand aus 55% IV, 20% H 
u. 25% HI. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 8 6 . 149—51.) L indenbaum .

E. Fourneau und I. Ribas, Stereoisomerie und lokalanasthesierende Wirkung. 
Sjtaltung des Dimethylaminodimethylathylcarbinols in seine beiden Enantiomorplien
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und Darstellung der beiden oplisch aklinen Stovaine. (Vgl. C. 1927. II. 2191.) In der 
p-Naphthoxymethylessigsavre liaben Vff. (vgl. C. 1923. III. 842. 1924. I. 1367. 1926.
I. 1989. 1927. II. 247) eine Verb. gefunden, die mit Dimethylaminodimethyldthyl- 
carbinol gut krystallisierte Salze (I) liefert. Da das rac. Siovain (II) aus letzterer Base 
mit C0H5COC1 gewonnen werden kann, ist somit eine Moglichkeit gegeben, dio opt. 
akt. Isomeren des Stovains darzustellen. d- u. l-Stovain krystallisieren aus absol. 
A. in farblosen Tafeln. Die in Tabellen wiedergegebenen TJnterss. ihrer von der 
Konz. abhangigen lokalaniisthesierenden Wrkg. auf die Hornhaut des Auges (Kanin- 
chen), den Gefiihls- u. Bewegungsnerv (Froseh) sind von TlFFENEAU u. R e g n ie r  
ausgefiłhrt.

V o r s u c h e. l-(}-Naplithoxymethylacetat des d-Dimethylaminodimethylathylcar- 
binóls, Salz A (I). Aus 1 Mol. l-/S-Naphthoxymethylessigsaure u. 1 Mol. Dimethyl- 
aminodimethylathylcarbinol. Aus Essigester Nadeln vom F. 125—126°. [a]D20 =  
—57,3°. — d-Dimethylaviinodiriiethylatliylcarbinól (Base A). Durch Verreiben von 
Salz A mit der tlieoret. Mengę NaOH im Morser. Zusatz von Soda zur Absorption 
des W. Nach Extraktion mit A. u. Dest. im Vakuum Kp.15 =  55°, [<x]d20 =  -4—7,7°. — 
d-p-Naphfhoxyinethylacelat des l-Dimelhylaminodimethylathylcarbinolś, Salz B (vgl. I). 
Aus der Mutterlauge des Salzes A in unreinem Zustande. Reinigung uber dic wie 
bei Salz A erhaltene freie Base (Kp.15 =  55°, [a]n20 — —3,3°), welche sieh mit d-fi- 
Naphthoxymetliylessigsaure zu Salz B yerbindet. Aus Essigester E. 125— 126°. 
[cc]d20 =  -j-57,7°. Um die akt. Naphthoxymethylessigsaure wieder zu gewinnen, 
wird die sodahaltige M. mit verd. HC1 angesauert u. der Nd. aus sd. Toluol +  PAe. 
umkrystallisiert. — l-Diiiiethylaminodimethyldthylcarbinol (Base B ). Aus Salz B, 
analog der Base A, Kp.15 =  55°. [oc]p21 =  — 7,6°. — l-Stovain (II). Zu 1 Teil der
in 4 Voll. Bzl. gel. Base A werden 2 Teile in 2 Voll. Bzl. gel. Benzoylchlorids zugesetzt. 
Ausfallen tafelfórmiger Krystalle mit A. Aus absol. A. E. 186—187°. [a]i>21 =  — 8,4°.
—  d-Stovain (II). Durch Benzoylieren der Base B . F. 186— 187°. [a]i>2° =  + 8 ,4° . — 
Mischschmelzpunkt des d- u. l-Stovains =  174—175°, F. des rac. Stovains. (Anales 
Soc. Espanola Fisica Quim. 2 5  [1927]. 401—08. Paris, Inst. Pasteur.) BENCKISER.

Charles D uiraisse und Henri Moureu, Vber die Tautomerie der a.-I>ikelone. 
(Vgl. C. 1928. I. 334.) Kurzes Ref. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1925.
II. 1596, ferner vgl. die Bemerkung am SchluG des Ref. C. 1 9 2 7 .1. 1442. Nachzutragen 
ist: Die tiefer schm. a-Form des festen Phenylbenzylglyoxals bildet gelbe prismat. 
Nadeln, die hóher schm. /?-Form derbe, schwach gelbliche Krystalle. a ist leichter 1. 
ais fi. Bei der 1. c. bcschriebenen Darst. wurde zucrst a erhalten. — Die Analyse des
1. c. beschriebenen Sb-Salzes erfordert besondere MaBnahmen, welche genau angegeben 
werden. — Die Best. des bewegliehen H mittels CH3MgJ wurde modifiziert. TJm jede 
Isomerisierung zu vermeiden, muB in der Kalte gearbeitet werden. Das feste Isomere 
bestcht giinzlich aus a.-Oxybenzalacetophenon, wahrend das fl. Isomere groBe Mengen 
der Diketonform enthalt. Letztere unterscheidet sieh von den /9-Diketonen, bei denen 
sieh immer ein bestimmtes Oleichgewicht einstellt, insofern, ais sie im gcschlossenen 
Rohr nur sehr langsam in das feste Isomere iibergeht. — Die Konst. des neuen Mon- 
oxims von F. 114—115° konnte nicht ermittelt werden. Ein Vers., a-Piperidino- 
benzalacetophenon zu oximieren, ergab unter Abspaltung von Piperidin Isonitroso- 
benzylacctophenon. — Das fl. Phcnylbenzy!glyoxal zeigt D.22,1,i 1,1306, njj22A =  1,5881. 
Liefert mit NH 2OH ebenfalls das Monoxim von F. 114—115°. Zur Ruckverwandlung 
in das feste Isomere zerlegt man am besten das Sb-Salz mit 40%ig. Weinsauro. Das 
fl. Isomere bildet sieh. auch durch Hydrolyse des Isonitrosobenzylacetophenons mit sd. 
25%ig. H2S 04, aber nicht, wie JoRLANDER meinte, infolge der besonderen Konst. 
der Isonitrosoverb., sondern nur infolge des langeren Erhitzens. —  Phenylanisylglyoxal. 
Festes Isomeres ygl. 1. c. Sb-Salz, C16H130 3Cl2Sb, mit SbCl3 in A., orangegelbe Nadeln, 
F. 199—200° (bloc). Fl. Isomeres, gelbes Ol, Kp.s 211—213°, D.224 1,1633, nD22 =  1,5932, 
ebenfalls sehr oxydabel. — Methylbenzylglyozal. Festes Isomeres vgl. 1. c. Mit FeCl3 
tiefbraun. Sb-Salz, gelbe Krystalle, F. 184— 185° (bloe). Fl. Isomeres, gelbes Ol, 
Kp.17107°, schon von v. P e c h m a n n  u . Mu l l e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 22 [1889]. 
2132) bsschrieban. Riickverwandlung in das fe3te Isomere iiber das Na-Salz oder frei-

r■0-CH-C02H*(CHj)2N-CH2-C0H -C jH 6
Ćh 3 c h 3

c 2h 5 
C0H5-O2C-C-CH2-N(CH3)2HCl 

n  Ćh3
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willig im Rohr wahrend einiger Wochen. (Buli. Soc. chim. France [4] 41 [1927]. 1607 
bis 1621. Paris, Coli. de France.) Lindenbaum .

R. Stoermer und Fr. Schenek, Der Abbau der Truxill- und Truxinsauren. 
(X n i. Mitt., z. T. mitbearbeitct von E. Pansegrau.) (XII. vgl. C. 1 9 2 6 .1. 3148.) Die 
Annahme, daB dio beim Abbau der e-Truxill£aure erhaltene Saure vcm F. 172° eine
2,4-Diphenylcyclobutancarbonsaure-l sei, trifft nicht zu. Den AnstoB zur Revision der 
damaligen Auffassung gab die Tatsaehe, daB 1. beim Abbau der fi-Truxinsaure ein auch 
aus der y-Truxillsaure erhaltener KW-stoff (1,4-Diphenylbuiadien) isoliertwurde, u. 2 .daB 
das beim Abbau der e-Truxillsaure entstehende Lacton ident. ist mit dcm aus p-Truxin- 
saure ebenfalls gewonnenen Lacton, weleh letzteres feiner, wenn auch in geringer Menge, 
in dem aus y-Truxillamidsaure mit IIN 02 bzw. Nitrosylbromid entstehenden Laeton- 
gemisch nebst 3 wei teren gesatt. Lactonen gefunden wuide. Da nach der Theorie nur
3 lactonbildende Oxysauren moglich sind (1—3), kann es sich dabei nicht um lauter 
Diphenyloxycyclobutancarbonsauren handeln.

c„H6 | ()

/

/
/

/

HI-I

CJL CO~ H

H H

H ()

/ /
2. 9 :

/ /
1

H C
c0h 6 H

C O -^ c
I-I I )

/ /
/  3. /

/ /
1
II 1

C.,H,

C0H6 H
Weiterhin fehlte die Erklarung dafiir, wieso Truxin- u. Truxillsauren, dereń ver- 

schiedene Struktur feststcht, in gewissen Fallen das gleiche Lacton zu liefein veimógen. 
Die den Lactonen zugrunde liegenden vier Oxysauren eiwiesen sich ais sek. Alkohole, 
u. jo zwei davon geben bci der Oxydation die gleiche Ketosaure. Wenn nun die Oxy- 
sauren den Cyclobutanring enthalten wurden, miiBten sie Yerschiedene Ketonsauren 
liefern. Eine Lsg. dieser Widerspriiehe wird gefunden, wenn man annimmt, daB beim 
Ersatz der NH2-Gruppe durch OH in den Diphenylaminocyclobutancarbonsauren eine 
Ilingyerengerung eintritt, die man sich bei Truxill- u. Truxinsauren in verschiedener 
Weise vorstellen kann. Da Vff. den Nachweis zu erbringen vermochten, daB bei der 
Oxydation Benzoylverbb. entstehen, scheiden alle Formeln aus, die prim. Carbinol- 
gruppen enthalten, u. von den Formulierungen, die sek. Alkohole entstehen lassen, 
alle die, die nicht die Gruppierung • CHOH • CcH 5 aufweisen u. das Hydroxyl nicht in 
y-Stellung zum Carboxyl tragen. Es zeigt sich sehr deutlieh, daB das die NH2- oder 
OH-Gruppe tragende C-Atom des Yierrings nicht das gleiche ist, wie das, an dem spater 
die OH-Gruppe haftet, sondern das eine der beiden nachstbenachbarten.

COOH-CH-
c0h 6.Ć i i -

COOH-CH-
C6H5.C H -

-c i i -c6h 5
-CH-NHa[OH]
■CH-NHs[OH]
CH-C.H.

COOH-CH CH(0H)-C6H.
c0h 6. CH— CH

COOH-CH— CH 
C6Hs- C H ^ ”CH(0H) • C6H6

Bezeichnet man die Gruppe C6H5-CH(OH)- mit dem Namen ,,Benzoxyl“, so 
wurden also 3-Benzoxyl-2-phenylcyclopropan-l-carbonsauren entstanden sein, die, 
da sie 4 ungleichartige asymm. C-Atomc enthalten, in 8 Racemformcn auftreten konnen, 
u. im folgenden mit la  u. b, n a  u. b, U la  u. b, IYa u. b bezeichnet werden. Die vier 
ersten sind zur Lactonbldg. befahigt, wahrend die 5., vorlaufig mit IHa bezeichnete, 
kein Lacton bilden kann. Die 8 Sauren erhalten folgende 4 Formeln, in denen die 
Formen a u. b durch die hier nicht wiedergegebene Anderung der Gruppenanordnung 
der sek. Carbinolgruppe zustande kommen:

C,IL
c 6h 6

CHOH COOH
c„h 5

I  a, b

I-I H

II  a, b

II

COOH
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II H COOIi C6H5 H COOH

II I  a, b

CaH. CHOII Ii Ii CHOI1 II
CJI5 Ć0I-I6

Durch Ubcrfuhrung dor OII-Gruppo in O yerschwindet dio Asymmetrie des einen 
C-Atoms, u. aus je zweien dieser Sauren (a u. b) entstehen 4 rac. Isomere, dic alle be- 
kannt geworden sind (Ketonsauren I—IV). Aus den Oxysaurcn la  u. Ib entsteht die 
Ketonsaure I, aus Ha u. Ilb  die Ketonsaure II, aus U la  die Ketonsauro HI, wahrend 
Ketonsaure IV durch Umlagerung der Ketonsauro I mit alkoh. Kali gobildet wird.
II u. HI sind schon auf anderem Wege von K o h l e r , Co n a n t  u. St e e l e  (Journ. Amer. 
chem. Soc. 3 9  [1918]. 1404 u. 41 [1919], 1093) aus Phenylbenzoylpyrazolincarbon- 
saureester bzw. 2-Phenyl-3-benzoylcyclopropan-l-dicarbonsaure dargestellt worden. 
Yff. haben den Nachweis erbracht, daB dic beiden Phenyle in den Oxysauren durch
4 C-Atome getrennt sind u. nicht durch dereń 2 oder 3, wie in den Cyclobutanformeln 
der Truxill- u. Truxinsauren. Das beim Abbau der /}-Truxinsaure, wie bei dem der 
y- u. e-Truxillsaure crhaltene 1,4-Diphenylbutadien wurdo auch erhalten durch Er
hitzen der Lactone la  u. Ilb, sowie der Oxysaure U la , ferner aus einer durch Abbau 
von ę-Truxinsaure gewonnenen bromhaltigen Saure durch Erwarmen mit Sodalsg. 
Diese Bldg. ist sowohl mit den Cyclobutan-, ais auch mit don Cyclopropanformeln zu 
erklaren.

tlbcrfuhrung des Methylesters der Osysaure la  mit PBr5 lieferto einen gebromten 
Ester, aus dem durch Verseifung die schon bekannte a,fl-Dibenzalpropionsdure, Cal l 5 ■ 
CH: CH-C(COOH): CH-C6H5, gewonnen worden konnte, wahrend Red. des Esters 
mit Aluminiumamalgam a.-Benzyl-fi-benzalpropionsaure, C6H5-CH: CH-CH(COOH)- 
CH2-C6H5, u . katalyt. Rod. a,8-I)iphenylbutan-f}-carbonsdure, C0H5 ■ CH, • CH2 • CH • 
(COOH)-CH,-CgHs lieferte; Vergleich mit den auch synthet. dargestellten Substanzen 
ergab vollige Identitat. Bei Zugrundelegung der Cyclopropanformel ist anzunehmen, 
daB aus der Oxysaure W. abgespalten u. durch HBr dann der Ring zwischen den 
Atomen 2 u. 3 gesprengt wird:

c h - c 0h 5 c h - c „ h ,  CEI-CJI,
II II II
C,„ V HC V I CH

CaH6-C H ^ C H -C O O H  C,H5-B rC H -^ C H  COOIi ~ y  C JI-C H = ^ C -C O O Ii 
(2) (1)

Durch katalyt. Red. der Ketonsauren I, III u. IV wird cc-Phenacylhydrozimtsdure 
gebildet, wodurch das Vorhandensein eines Benzoyls in der Ketonsaure bewiesen u. 
die Stellung der Carboxylgruppe (y-Stellung zur Carbinolgruppe) festgelegt wird. Red. 
des Alhylesters der Ketonsaure III durch Zn u. Eg. fiihrte nebsn a-Phenaeylhydro- 
zimtsaure auch zur Bldg. von fS-Phenyl-y-benzoyl-n-buitersaure (P-Phenacylhydrozimt- 
saure), hier reiBt der Cyclopropanring an anderer Stelle auf ais bei der katalyt. Red.:

CO-C,II5  ̂ ?0 'C »H5 c o - c 0h 5
V III CII, T n  CH IX  ć Hj

C61-I5 • CH,—^C II • COOH C0HS. Ch2 — ^CII • COOII CJI, • CH C H2 • COOH
a-Phenacylkydrozimtsaure Benzoylphenylcyclopropan- /9-Plienylhydrozimtsiiure

carbonsiiure (Ketonsaure III)

Die Ergebnisse dor Reduktionsyerss. spreclien fiir die Cyclopropanformeln u. be- 
weisen die Trennung der beiden Phenyle durch 4 C-Atoma. Trotz sorgfaltigster Auf- 
arbeitung der Reaktionsprodd. wurde von den n. zu erwartenden Oxycyclobutan- 
korpsrn nichts beobachtet. Beim Abbau der y-Truxillsaure, der /?-Truxinsaure u. a. 
wurde das schon von T h tRLE (L i e b ig s  Ann. 3 0 3  [1899]. 157) bo3chriebens Benzal- 
phenylisocrotonlacton beobachtet; e3 entsteht durch Einw. uberschiissigen Broms auf 
eines der yerschiedenen stereoisomeren Lactone:



1178 D. O r g a n is c h e  C h e m ie . 1928. I.

c 0h 5

C H -
CIi —>■

c 8n 6

C„H,
Ć H -

BrCH
X

cgh , 
ć —o

c o c 6h 6.BrCI-I- \ CH-CO c 6h 6
CII 

C H : C - C O
Von den erhaltenen 5 Osysauren ist eine nicht zur Lactonbldg. befahigt. Oxy- 

saure la  (bzw. ilir Lacton) entsteht beim Abbau der y-Truxillsaure, daneben in ge- 
ringerer Menge die Lactono Ha u. Hb, u. in sehr geringer Menge Lacton Ib. Abbau 
der £-Truxillsaure u. der /?-Truxinsaure ergab neben der dazugehórigen Oxysaure ais 
einziges Lacton das Nr. Hb. Die nicht lactonbildende Oxysaure IHa ist erhaltlich 
aus Oxysaure la  durch Behandeln mit Kali, ist aber auch darstellbar aus der a-Truxill- 
saure. Dagegen ist die beim Abbau der Ę,-Truxin-b-amidsaure mit NOBr gewonnene 
Saure eine Bromsaurc, die kein Lacton gibt u. wolil ein Cyclopropanderiv. darstellt, 
das die Gruppen CHBr u. COOH in trans-Stellung enthalt. Da die Konfiguration 
der zu diesen Oxysauren geliórenden Truxill- u. Truxinsauren feststeht, komnien Vff. 
zu folgendem SchluB auf die Konfiguration der Oxysauren selber:

Da die NH„-Gruppc am cycl. System selber haftet, wird sich unter der Einw. der 
H N 0 2 oder NOBr Ringrerengerung einstellen, u. in tjbereinstimmung mit den Arbeiten 
von Me e r w e in  (C. 1919. I . G32) yerlauft der Vorgang analog der Retropinakolin- 
umlagerung des Methyl-tert.-butylearbinols zum Tetramethylathylen oder der des 
Oxycyclobutans in Cyclopropylcarbinol. Unter der Annahme, daB bei den Truxill- u. 
Truxinsauren die CcH5- u. CO OH-Gruppen nach der Einw. der H N 02 noch die gleiche 
Lage haben wie yorher, ist es móglieh, daB auch der nun entstekende Cyclopropanring 
diese Gruppen noch in gleicher Lage enthalt. Es wurde sich demnach ster. der Abbau 
der einzclnen Sauren folgendermaBen voll7.iehen (der Pfeil zeigt die Stelle der Ring- 
offnung an):

OH II II

y-Truxillsaure:

C„II, COOH C.II, COOH
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/

\
\
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/

/

\
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C»H,
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/
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H

CoH,

C0H-
ĆH-OH COOH

II
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Willkiirlich ist in den Eormeln nur die Stellung der Benzoylgruppe, sie ergibt 
sich ja aber daraus, ob lacton- oder nichtlactonbildendc Sauren entstehen. Mit den 
beobachteten Isomerieverhaltnissen steht die zwangslaufige Einstellung der CcH6- 
u. COOH-Gruppen in voller Ubereinstimmung; es wird fernerhin klar, warum zwei 
so heterogene Verbb., wie die £-Truxillsaure u. die /S-Truxinsaure, ein u. dasselbe Lacton 
bilden, u. daB die Saure Hla durch einfache Umlagerung einer COOH-Gruppe aus la  
herrorgehen kann, genau -nie a-Truxillsaure aus j'-Truxillsaure. Die nicht in eine
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Oxysaure uberfuhrbare Bronisiiure wurde dann dem Typus IV angehóren. Bei den 
Ketosauren lagert sich durch Kali nur dic Benzoylgruppe um unter Wanderung der 
cis- in die trans-Stellung zum Carboxyl. Wenn bei der y-Truxillsaure dio Bingoffnung 
an einer anderen Stelle stattfindet, so erklart sich sehr gut, daB ncben den Lactonen la  
u. b auch noch die beiden Lactone vom Typus n  gebildet werden kónnen. Durch die 
Erkenntnis, daB Truxill- u. Truxinsauren sich in Cyclopropanderiw. u. andere offen- 
kettige Siiuren bekannter Struktur umwandeln lassen, sehen Vff. einen weiteren Beweis 
dafiir, daB sie wirklich Cyclobutandcriw. sind, u. daB bei der Polymerisation der Zimt- 
sauren zu ihnen nicht etwa Naphthalinabkómmlinge entstehen kónnen.

V e r s u c h e .  Abbau der y-Truxillsaure: y-Trurtillamidsaure wird mit einer 1/2-n. 
Hypochloritlsg. versetzt, Temp. 35—37°. Das Alkali verseift eine geringe Menge der 
Amidsaure zu a-Truxillsaure. Die erhaltene 2c,4,-Diphenyl-3c-aminocydobułan-lc- 
carbonsaure, C37HI70 2N, krystallisicrt mit 3 Moll. H20 , Zers. bei 195—196°, unl. in 
A., Clilf., A. u. Bzl., wl. in Aceton u. Methylalkohol; bestandig gegen Br in Chlf. Metliyl- 
esterder Aminosaure, ClgH10O2N, KrystaUe aus Bzl. u. Lg. P. 83,5— 84°. Monoacetyl- 
aminosaure, Cj9Hj90 3N, durch 1-std. Kochen der Aminosaure mit Eg. oder Essigsaure- 
anliydrid, harte Nadeln aus A. E. 23G—237°. — Ladon der 3c-Benzoxyl-2c-‘plienylcyclo- 
propan-lc-carlonmure (Lacton la). E. 133,5— 134°, durch Einw. von NOBr auf die 
Aminosaure; daneben entsteht in geringer Menge das Telrabrcmid des Diplienyl- 
butadiens. Aus den ath. Mutterlaugen des rohen Lactons la  gelang die Isolierung des 
Lactons Ha u. der Oxysauren Ib u. Ilb  (groBe Krystalle, E. bei langsamem Erhitzen 
158°, bei schnellem 170°). Lacton la  ist unl. in k. u. h. Sodalsg.; Verseifung gelingt 

1—2 Min. mit sd. alkoh. Kali; es ist ident. mit dem aus a-TruxUlamidsaure mit H N 0 2 
erhaltenen Lacton; durch Dest. im Yakuum geht es iiber in lrans-(rans-a,ó-Diphenyl-
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u,y-butadien. Piperidid der Oxysaure la , C22H25O2N, durch Erhitzen von Lacton la  
mit Piperidin  im Rohr auf 160—-170°, aus A. u. W. Krystalle, F. 162,5—163°. — 
3c-Benzoxyl-2c-phenylcyclopropan-lc-carbonsdure (Oxysauro la ), C17H i0O3, Zers. bei 
145—146°, durch Kochen von Lacton la  mit 10%ig. alkoh. Kali, Krystalle aus A. u. 
W. Kochen mit Mctliylalkohol u. einigen Tropfen H.,S04 bewirkt Riiekbldg. zum 
Lacton la . Oxysdure-l&-Methijlester, Ci8Hi80 3, F. 124— 125°, feine Nadeln, geht durch 
Erhitzen in trans-trans-a ,(5-Diplienyl-a,j'-butadicn iiber. —  3c-Benzoyl-2°-phenylcyclo- 
propm -lc-carbonsdwre (Ketonsaure I): Methylester, CisH 1(i0 3, aus Oxysaure Ia-methyl- 
ester durch Oxydation mit Cr03 in Eg., aus A.-PAe. F. 115—116°.

Oxim des Ketonsaure-l-methylesters, C18H 170 3N, rein weiBe Nadeln aus A. F. 201 
bis 202°. Semicarbazon des Ketonsaure-I-methylesters, C]9H190 3N3, aus A. Krystalle, 
F. 253—255°. Dis freie Benzotylphenylcyclopropancarbonsaure wird aus dem Ester 
durch saure Verseifung erhalten, F. 157— 157,5°, ziemlich wl. in A. u. k. A. Koehen 
mit alkoh. Kali lagert sio in Kotonsaure IV (F. 136—137°) um. Bei dem Vers., ein 
Oxim der freien Ketonsaure darzustellen, wurde ein in Soda unl. Korper, F. 185—190°, 
erhalten. Schiitteln der Ketonsaure I mit Palladium-Bariumsulfat u. H ergab nach 
dem Umkrystallisieren aus A.-PAe. derbe Nadeln, F. 172—173° (keinc Depression 
mit a-Phenacylhydrozimtsaure). — Isomeres Lacton der 3c-Benzoxyl-2c-phenylcydo- 
propan-'lc-carbonsdure (Lacton Ib) aus A.-PAe. feine Nadeln, F. 167°. Durch Kochen 
mit alkoh. Kali liefi es sich zur Oxysaure Ib aufspalten; durch Kochen mit Cr03 u. 
Eg. entstand Ketonsaure I. —  Lacton der 3c-Benzoxyl-2t-phenylcyclopropan-lc-carbon- 
sdure (Lacton Ila), C]7HI40 2, F. 120—121°, entsteht im Gemiseh mit Lacton la , laBt 
sich rein gewinncn durch Umlósen aus PAc.-A. oder besser durch Uborfuhrung des 
Gemisches in die cntsprechenden Oxysauren; aus der Oxysaure I la  wird in saurer 
Lsg. Lacton Ila  zuruckerhalten. — 3c-Benzoxyl-2t-phenylcyclopropan-lc-carbonsaure 
(Oxysaure Ila), durch Verseifen des Lactons Ila  mit alkoh. Kali, umkrystallisierbar aus 
A. u. W. Durch Erwarmen mit Essigsaureanhydrid liefert sic Lacton Ila  zuriick. Oxy- 
saure-Ua-methylester, C]8H180 3, biischelfórmige Krystalle aus PAe.-A., F. 73—74°. 
Piperidid der Oxysdure Ha, C22H250 2N, entsteht bei 4-std. Erhitzen von Lacton D a im 
Rohr auf 175—190° mit Pipsridin, viereckigo Krystalle, F. 132—133°. — 3c-Benzoyl- 
2 t-phenylcyclopropan-lc-carbonsdure (Ketonsaure II): Oxysaure-IIa-methylester wird 
mit Cr03 u. Eg. erwarmt u. der erhaltene Ketonsaure-Tl-methylester, C18II160 3, aus A.-PAe. 
umkrystallisiert, ident. mit dem aus Oxysaure-IIb-methylester crhaltenen Keton vom 
F. 93°. Die freie Kotonsaure wurde erhalten durch Verseifen des Esters mit Eg. u. 
einigen Tropfen H 2SO.,; aus A.-PAe. F. 174—175°; die Saure ist ident. mit der von 
K o h l e r  u . S t e e l e  erhaltenen vom F. 176°. — Isomere 3C-Benzoxyl-2‘-plienylcyclo- 
propan-lc-carbonsatire (Oxysaure Ilb), Nebenprod. bei der Herst. des Lactons la ,
F. bei langsamem Erhitzen 158°, Zers., bei schnellem Erhitzen F. 170°, Zers. Methyl
ester der Oxysaure Ilb , Nadeln aus Methylalkohol u. W., F. 86—87°. Lacton Ilb, 
Cj-H^O,, aus der Oxysaure durch Kochen mit Essigsaureanhydrid; aus A.-PAe. oder 
A. u. W. Das gleiche Lacton entsteht aueh beim Abbau der jS-Truxinsaurc. — 3‘-Bsnz- 
oxyl-2l-phenylcyclopropan-lc-carbonsaure (Oxysaure Ula), Cł7H1B0 3, durch Umlagerung 
aus Lacton la  durch 1-std. Kochen mit 50°/„ig. alkoh. Kali, aus A. u. W. F. 185—186° 
unter Zers. u. Bldg. von a,<5-Diphenylbutadien (F. 151— 152°). Sie ist ziemlich wl. in 
A., A. u. Chlf. u. auch aus a-Truxillamidsaurc iiber die entsprechende Aminosaure 
zu gewinnen. Methylester der Oxysdure U la, C18H180 3, aus A.-PAe. Krystalle, F. 75 
bis 76°. — 3t-B&nzoyl-2l-phe.niylcyclopropzn-lc-carbonsaure (Ketonsaure III), Ci7H 140 3, 
aus Oxysiiure I lia  durch Oxydation mit Cr03 in Eg., Krystalle aus verd. A. F. 153 
bis 154°; sio ist ident. mit der Saure von K o h l e r  vom F. 147— 150°. Methylester der 
Ketonsaure III, C18H10O3, aus Oxysdure-JH-inethylester (F. 75—76°) durch Oxydation 
mit Cr03 in Eg. u. Erhitzen zum Śieden. Aus A.-PAe. Krystalle, F. 66—67°; sil. in A. 
u. Chlf., 1. in PAe. Der Ester ist auch darstellbar aus Ketonsaure III mit Diazomethan, 
Der von CoNANT u ._ _ S te e le  (C. 1919. III. 793) bereits dargestellte Athylester der 
Ketonsaure IU  (aus A.-PAe. gliinzende Krystalle, F. 93—94°), schmilzt hoher ais der 
Methylester. Bei der Red. dar Ketonsaure III mit H u. Palladium-Bariumsulfat ent
steht leicht die cc-Phenacylhydrozimtsaure (F. 172—173°), der Methylester derselben 
schmilzt bei 70°. Dagegen liefert Red. des Athylesters der Ketonsaure III mit Zn u. 
Eg. neben der a-Phenacylhydrozimtsaure die jS-Phenyl-y-benzoyl-n-buttersaure 
(/?-Phenacylhydrozimtsaure). — 3l-Benzoyl-2c-phenylcydopropan-lc-carhonsaure (Keton
saure IV), „C17Hi40 3, aus dem Methylester der Ketonsaure I durch Kochen mit alkoh. 
Kali, aus A.-PAe. weiBe harte Krystalle, F. 136—137°, reduziert weder F E H L IN G s o h e
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Lsg., noch ammoniakal. Silberlsg. Ketonsdure-J\-methylester, F. 66— 67,5°. Oxim 
ckr Ketonsaure IV, aus A.-PAe. Krystalle, F. 166— 167°. Red. der Ketonsaure IV ergab 
gleichfalls oc-Phenacylhydrozimtsaure (F. 172—173°). Erwarmen mit Essigsaure- 
anhydrid liefert das schon von T h ie le  (L ieb igs Ann. 3 0 6  [1899], 198) dargestellte 
l-Benzyl-3-plienyl-p-crotonlactcni (F. 102°). — tra7is-trans-a,d-Diphenyl-a,y-butadien, 
fluorescierende, weifie Blattchen, F. 152— 153°, entsteht bei der Dest. der Lactone la  
u. Ilb , durcli Erhitzen des Methylesters der Oxysaure la , beim Schmelzen von Oxy- 
saure I lia  u. bei der Darst. des gebromten Esters; das aus dem KW-stoff erhaltene 
Tetrabromid ist ident. mit dem bereits von S t r a u s  (L ieb igs Ann. 3 4 2  [1905]. 240) 
erhaltenen Prod., aus Eg. feine Nadeln, die unter Verkohlung bei 251° schmelzen. —
l-Benzal-3-phenylisocrotonlacton, C17H120 2 (X), dureh Vakuumdest. der bei der Darst. 
des Lactons la  erhaltenen Ruckstande, gelb gefarbte Blattchen. — Bromierung des 
Esters der Oxysaure la  mit PBr6 ergab den gebromten Ester C18H 170 2Br, aus A. u. W. 
F. 131—132°. Verseifung desselben mit alkoh. Kali fiihrt zu a.,P-Dibenzalpropionsaure 
(a.-Benzal-y-phenylisocrotonsdure) (VI) vom F. 169—170°; Red. mit Na-Amalgam iiber- 
fiihrt in a-Benzyl-y-phenylisocrotonsaure. F. 125—126°. Dureh katalyt. Red. geht der 
gebromte Ester in einen óligen Ester iiber, der bei der Verseifung ot.,8-Diphenylbutan- 
[S-carbonsaure liefert. —  Beim Abbau der /3-Truxinsaure mit NOBr in ath. Lsg. wurde 
ein einziges Lacton, Lacton Ilb, gewonnen, daneben Oxysaure Ilb  u. dereń Bromuasser- 
stoffester, in geringer Menge entstand a.ó-Diphenylbutadien u. das gelbo Benzalphenyl- 
isocrotonlacton. Mischprobe der ungesatt. Saure vom F. 125,5° entstanden bei dem 
Vers., das Br in der gesatt. bromierten Saure durcli H zu ersetzen, bewies yollige Ver- 
schiedenheit von der a-Benzylphenylisocrotonsaure (F. 125—126°). — 2t,3l-Diphe.nyl- 
4:c-aminocyclóbutan-l°-carbo7isaure, C17H170 2N, aus /?-Truxinamidsaure mit 1/»-n. NaClO- 
Lsg. bei 38—40°, Krystalle, F . 161°, Zers. Sie ist unl. in W., A., Bzl., A. u. Chlf., wl. 
in Aceton, 11. in Essigsaure u. sclir verd. Mineralsauren; starkere HC1 fallt ein wl. Hydro- 
chlorid. Aufkochen mit Essigsaureanhydrid liefert eine Acełylaminosaure, C19H 190 3N, 
Krystalle aus Eg., F. 194°, wl. in A. Mit Diazometlum konnte ein aus verd. Methyl- 
alkohol in Blattchen krystallisierender Ester vom F. 127—128° isoliert werden. Der 
Aminosauremethylester, C18H190 2N, F. 64°, ist 11. in A., Chlf., A. u. Bzl.; meistens ent
stand daneben ein in Sauren u. Soda unl. Stoff vom F. 161°, wahrscheinlieh ein ge- 
mischtes Arihydrid der Aminosaure u. vielleicht der ihr entspreclienden Oxysaure, 
CjjHggOjN; weiter wurde noch eine bei 180° sehm. Verb. erhalten. — Lacton der 3C-Benz- 
oxyl-2t-phenylcydopropan-lc-carbonsaure (Oxysaure Ilb), C17HI60 3, aus der Aminosaure 
mit NOBr u. HBr bei —5 bis —8°. Methylester der Oxysuure Ilb , aus A.-PAe. groBe 
derbe Krystalle, F. 86—87°. Erhitzen des Lactons mit konz. NH3 u. einigen Tropfen 
A. ergab das Amid der O zy saure, F. 142°. Die neben dem Lacton der Oxysiiure Ilb  
entstehende a-Brombenzylphenylcydopropancarbonsaure, C17H 150 2Br, krystallisiert aus 
Bzl. u. Lg. in verfilzten, spitzen Nadeln, F. 167°; der entsprechende Methylester, 
ClsH170 2Br, krystallisiert in Prismen u. schm. bei 112°. Red. der gebromten Saure 
mit Zn -f- Eg., HJ, Al- u. Na-Amalgam, sowie katalyt. Red. ergaben stets dieselbe 
ungesatt. Saure, C17H)40 2, vom F. 125—126°, 11. in A., Bzl., Chlf. u. Aceton, krystallisiert 
aus A. in derben Prismen, aus Bzl. u. Lg. in spitzen Nadeln. — Hydrazinsalz der 
fS-Truxinhydrazidsaure, aus fi-Truxinsaureanhydrid u. Hydrazinhydrat unter Eis- 
idihlung, lieferte bei mehrstd. Erhitzen mit W. reine [i-Truxinhydrazidsdure, Ci8H18' 
0 3N2, liarte, spitze Nadeln aus Eg.-W., F. 182°, wl. in A., unl. in A., Bzl. u. Chlf. Beim 
Losen der Saure in Soda u. V2— 1-std. Erhitzen mit Benzaldehyd ergab die Benzal- 
hydrazidsaure, C^H^O^N,,, F. 214°, wl. in Eg., A. u. Aceton, unl. in W., A. u. Bzl. 
Methylester der Benzalhydrazidsdure, C26H2,,03N3, aus Methylalkohol Krystalle, F. 142°, 
U. in A., A., Aceton u. Chlf., wl. in Bzl. Das Saurehydrazid, ClsH160 2N 2, F. 106— 107°, 
entsteht in geringer Menge aus der Hydrazidsaure beim Erwarmen mit 5%ig. HC1 neben 
einem bimolekularen, sek. Hydrazid vom F. 250—260°. Verss., die Hydrazidsaure in 
ein Azid zu yerwandeln, schlugen fehl, stets bildete sich eine Hamstoffsaure:

2 C . . H +  h , o  -  c o < ™ ; « ; :‘,I;;:COOH +  c o ,  +  2N ,.
Aus A. umkrystallisiert, schm. dieselbe bei 224°, 1. in Aceton, Bzl. u. Eg., unl. in 

W. Spaltung der Substanz mit HC1 im Rohr lieferte ein gelbliches Pulver unbekannter 
Konst. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2566—91. Rostock.) H il l g e r .

G. Vavon und P. A nziani, cis-trans-Isomerie und sterische Hinderung. V I. Unter- 
suchung der o-Propylcyclohexanole. (V. vgl. Va v ON u . Ca l l ie r , C. 1 9 2 7 . I I .  813.) 
Zur Darst. dieser Alkohole sind Vff. vom o-Allylphenol (Cl a is e n , L ie b ig s  Ann. 4 1 8

X. 1. 78
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[1918]. 79) ausgegangen. 217 g wurden in 200 ccm Eg. -f- 6 g Pt hydriert zum o-Propyl- 
phenol, Kp .]0 100—101°, Kp. 214—216°. — 30 g des letzteren werden in 150 ccm Eg. -J- 
C g Pt weiter hydriert, oder o-Allylphenol wird 2-mal hydriert, wobei man das ermiidete 
Pt durch neues ersetzt. Dabei bilden sich 25—30% Propylcyclohexan, Kp. 154°. Der 
Rest ist ein an cis-Eorm reichcs o-Propylcyclohexanól. Zwischenprod. ist o-Propyl- 
oyclohexanon, denn wenn man dio Hydrierung in wss. A. in Ggw. von Semicarbazid- 
hydrochlorid vornimmt, so entsteht ais Hauptprod. o-Propylcyclohexylsemicarbazid 
(vgl. unten). — Obiges Alkoliolgemisch liefert uber das saure Plithalat cis-o-Propyl- 
cyclohexanol, C9H 180, Kp.1(, 84°, D .u 4 0,9247, nDu  =  1,4688. — Saures Phtlialat, 
C17H220 4. Aus dem Na-Deriv. des rohen Alkoliolgemisches mit Phthalsaureanhydrid 
in A. Aus Chlf., verd. Essigsaure (mehrfach), wss. A., F. 107-—108°. — Plie.nylurc.than, 
C10H 23O2N. In sd. Toluol. Aus PAe., F. 97—97,5°. — Saures Succinat, aus PAe., dann 
verd. Essigsaure, F. 31—32°. — Benzoat, Ci6H220 2. Aus dem Na-Deriv. u. Benzoyl- 
chlorid in A. Kp .14 177—178°, D .104 1,0262, np16 =  1,5150. — Isomlerianat, 0 14H 260 2. 
Aus dem Na-Deriv. u. Isovaleriansaureanhydrid. Kp.IS 138—139°, D .ł l4 0,914, nn11 =
1,450. — o-Propylcyclohexanon, C9H160. Aus dem rohen Alkoliolgemisch mit K 2Cr20 7 
in verd. H 2S 04 (erst kiihlen, dann Wasserbad), mit Dampf iibertreiben. Nach Reinigung 
iiber das Oxim Kp.]2 83—84°, Kp.74g 198— 199°, D .l34 0,9145, nu13 =  1,4558. — Oxim, 
C9H17ON, aus wss. A., F. 67—68°. Daraus durch Hydrierung in verd. HC1 (-j- Pt) 
fi-[o-Propylcyclohexyl]-hydroxylamin, C0HJ3ON, aus wss. A., F. 64—65°; reduziert 
F eh lin gscIio  u. ammoniakal. Ag-Lsg. -— Semicarbazon, C10H]9ON3 aus wss. A., 
F. 133,5— 134° (Zers.) auf dem Hg-Bad. Daraus wie vorst. o-Propylcyclohexylsemi- 
carbazid, CJ0H 21ON3, aus W., dann A.-Bzl., F. 103— 104°; Hydro chlor id, F. 146—148°.
— irans-o-Propylcyćlohexanol, C0H18O. 1. Aus o-Propylcyclohexanon mit Na u. A.
2. Besser aus dem Na-Deriv. des cis-Alkoliols bei 190—200° in N-Atmosphiire (3 Stdn.). 
Nach Reinigung iiber das saure Phtlialat Kp .]4 90°, D .1]4 0,9160, nn11 =  1,4668, an- 
genehm riechend. — Saures Plithalat, CJ7H 22 0 4, perlmutterglanzende Blattchen aus 
verd. Essigsaure, dann wss. A., F. 120—121°. — Phenylurethan, C16H230 2N, F. 69—70°.
— Saures Succinat, C13H2.,04, F. 48-—49°. — Benzcat, C16H2„0„, Kp.,5179—180°,
D .“ 4 1,0154, nn10 =  1,513. — Isovalerianat, C „BS0O2, Kp .]3 129—130°, D .11, 0,9131, 
lin11 =  1,4490. — Die Veresterungsgeschwindigkeit der Alkohole u. die Verseifungs- 
gesehwindigkeit der Ester wurden wie in der 4. Mitt. bestimmt. Der trans-Alkoliol 
verestert sich etwas schneller, besonders bei 0° u. in Ggw. von H„S04. Das trans- 
Phthalat ivird in W. von 17, 39 u. 69° 4,7-, 3,6- u. 2,9-mal, in 75%ig. A. bei 39 u. 69°
2,3- u. 2,2-mal, das trans-Succinat in W. bei 17° 4-mal, das trans-Benzoat in 75%ig. A. 
bei 17° 3,9-mal, das trans-Valerianat in 75%ig. A. bei 30° 2,5-mal schneller verseift 
ais die cis-Ester. Die Propylgruppe verursacht also, wie zu erwarten, eine geringerc 
ster. Hinderung ais die Isopropylgruppe. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 1  [1927], 1638 
bis 1649. Nancy, Fac. des Sc.) L i n d e n b a u m .

Julius v. Braun und Ernst Anton, Oeruch und molekulare Asymnietrie. IV. Mitt. 
Die drei l,3-Dimethylcyclohexanone-5 und die vier l,3-Dimethylcyclohexanole-5. (III. vgl.
C. 1 9 2 6 . II. 2716.) Es wurden samtliclie, theoret. denkbaren Einzelindividuen, die 
in dem durch Hydrierung des symm. Xylenols entstehenden Gemisch von raumisomeren 
Dimethylcyclohexanohn I  u. dem daraus durcli Oxydation erhaltenen Gemisch von 
Dimethylcydohexanonen II enthalten sein konnten, isohert. —  Die hnksdrehendc 
Base VIII wurde mit einem Dreliwert erhalten, der wolil den Endwert darstellt, bei 
dem rechtsdrelienden Isomeren VII kamen Vff. nicht ganz bis ans Ziel; auch XI u. IVa 
zeigten eine kleinere Rechtsdrehung gegeniiber XH u. IV b; die Geruchsdifferenz zwischen 
XI u. XH, IVa u. IVb ist jedoch so bedeutend, daB der geringere Drehwert von XI u. 
IVa fiir den Zweck der Unters. ohne EinfluC war. — Die durch ein pseudo-asymm. 
C-Atom charakterisierten zwei inakt. Basen V u. AT wurden iiber die Benzoylverbb. 
getrennt; von diesen aus wurde IX u. X erhalten; der sich aus dem bei der Xylenol- 
hydrierung entstehenden Alkoliolgemisch I ahsclieidende krystalhsierte Teil (F. un- 
scharf 20—35°) stellt ein Gemisch von IX u. X dar u. kann iiber dic sauren Phthalsaure- 
ester in dic aus V u. VI erhaltenen Einzelbestandteile vom F. 16° u. 41° zerlegt werden. 
Ausgehend von V u. VI bzw. IX u. X kann man andere Isomere mit einem pseudo- 
asymm. C-Atom darstellen (ygl. XV u. XVI). — Geruehsunterschiede (mit WlENHAUS): 
Von den Alkoholen IX bzw. X riecht der vom F. 17° ausgesprochen minzig, der vom 
F. 41° melir ketonartig; der Geruch der opt.-akt. Alkohole V n  u. VIII ist suCheher, 
iilinlich einigen Amylestern; VII riecht frischer u. kriiftiger, M II milder u. schwerer. —  
Das Keton III erinnert entfernt an den Geruch des Camphers bzw. des Thujons u.
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sticht erlieblich gegen den Gerucli von IV ab, der mehr ein minziger ist; von dessen
2 Komponenten zeigt IVb eine entfernt an Isopulegon erinnernde Note, IVa erinnęrt 
an gewisse Amylester. — Unsere Geruchsnerven reagieren also auch auf feinste Unter- 
sehiede in der raumlichen Anordnung.
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Y e r s u c h e .  Links- u. rechtsdrehendes 1,3-Dimethylcyclohexylamin-5 (VH u. 

YI1I) wurde mittels Weinsaure (1 Tl. Basengemiseh u. 1,17 Tle. d-, bzw. 1-Weinsaure 
in 6 Tin. W.) aus dem racem. Gemisch erhalten; in 50%ig. alkoh. Lsg. wurde im 1 dm- 
Rohr ein Endwert von —0,81° bzw. -J-0,60° erhalten. —  Links- u. rechtsdrehendes 
1,3-Dimethylcycloliexanol-5, Ć8H 10O (XI u. XII), aus VII u. M H in 10%ig. cssigsaurer 
Lsg. mit k. NaNOa; Kp.ł7 89— 90°;XII: D.20, 0,9166; [<x]d17 =  —7,74°; XI: D.2°40,9146 
[a]o2l) =  -f-4,55°. — Links- u. rechtsdrehendes 1,3-Dimethylcijclohexanon-5, CaHj.,0 
(IVa u. lVb), aus den Alkoholen durch Chromsaureoxydation, Kp .J6 67— 68°; IVb 
D.20, 0,9074, [a]D20 =  —7,91°, IVa: D.20., 0,9083; [a]D20 = + 4 ,6 5 ° .  — Semicarbazon 
von IVb, r .  189°, von IVa, F. 187— 189°. — Formylverb. des Basengemisches V +  YI 
1. in W., F. 125°. — Die beiden inakt. l c,3c-Dimethylcyclohexylamine-5, C8H „N  (V u 
VI) wurden iiber die Benzoylverbb. C16H 21ON, F. 163° bzw. 116— 117° (Umkrystalli 
sieren aus 96%ig. A.) getrennt, mit konz. HC1 bei 120° im Rohr erhiilt man die zu 
gehorigen Basen, beide sind inakt. u. haben F. 167°. Aus der Benzoylverb., F. 163° 
erhalt man die Salze der Base: Clilorhydrat, F. 235— 237°, 11. in W ., Pikrat, F. 205° 
Acetylverb., F. 137°, Phenylthioharnstoff, F. 181°, wl. in A ., aus der Benzoylverb 
vom F. 116—117°: Chlorbydrat, F. 211—213°, Pikrat, F. 194— 195°; Acetylverb. 
F. 125°; Phenylthioharnstoff, F. 165°. — Aus V u. YI entstelien mit NaNO, in essig- 
saurer Lsg. die beiden inakt. l c,3c-Dimethylcyclohexanole-5 (IX u. X); ihre Trennung 
laBt sieli mit Hilfe von Phthalsaureanhydrid erreichen (in A. +  Na Phthalsaure- 
anhydrid): saurer DimethylcydoliexanolplitJialsaureester, CJ6H ,0O4, F. 105— 106°; der 
isomere Ester ist olig, nicht ohne Zers. destillierbar, gibt aber bei der Verseifung. (mit 
10%ig- KOH) ein Dimethyleyelohexanol-5, F. 40—41°, daB der niedriger schm. 
Benzoylverb. entspricht. Dor krystallisierende Ester gibt ebenso ein der hochsehm. 
Benzoylverb. entsprechendes Dimethylcyclohexanol-5 vom F. 16— 17°. — Der Alkohol 
vom F. 41° ist in PAe. etwas weniger 11. ais der vom F. 16— 17°; sein F. sinkt bei der

78*
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Dcst. (Isomerisierung zum niedriger schm. Alkohol?). — Phenylurethan des Alkohols 
(F. 41°), C15H210 2N, Nadeln, aus PAe., F. 96°. — Phenylurethan des Alkohols (F. IG 
bis 17°), C15H2l0 2N, aus PAe., F. 111°. — Die Alkohole IX u. X geben bei der Chromat- 
oxydation ein u. dasselbe inakt. Keton: l c,3c-Dimcthylcyclohexanon-5 (IH). — Das 
Gemiseh der beiden inakt. Dimethylcyclohexanole IX u. X gibt in Toluol bei 0° mit 
PBr3 u. Umsetzung der bei 14 mm u. 81—82° sd. Fraktion mit Mg u. C02 die l c,3c-Di- 
methylcyclohexylcarbonsauren-5, C0H16O2 (XV u. KAT!); Kp .14 140—-150°; D .204 0,9764, 
erstarrt zum Teil: feste Saure, F. 68°; Saureamid, C8H17ON, F., aus A., 160°; fl. Saure,
D .2°4 0,9776; Amid, F. 148—149°. (Ber. Dtsoh. chem. Ges. 6 0  [1927]. 2438—46. Frank
furt a. M., Univ.) B u SCH.

Georges Brus, Uber die krystallisierten Dihalogenderivaie des Pinem. (Vgl. 
C. 1 9 2 5 . H . 1155.) W enn das 1. c. besehriebene Pinendichlorid w irklich in  seiner K on st. 
dem  WALLACHschen T ricyclenbrom id entspreehen w iirde, so m uBten d ie  beiden D i- 
lialogenide isom orph sein . V f. h a t daher erneut d ie E inw . von  Br auf P in en  untersueht 
u . d ie  WALLACHschen A ngaben b esta tig t gefunden. E s b ilden sieh  Bornylbrom id  
(F. 94°), fl. Brom ierungsprodd. u . e in  krystallisiertes Dibromid, C10H 16Br2, F. 169—170°, 
w elches m it Z inkstaub u. A . T ricyclen  liefert. D as von  P a b is e l l e  (C. 1 9 2 1 . I I I . 873) 
angegebene D ibrom id von  F. 150° h at Vf. n ich t beobaehtet. D as D ibrom id is t  w l. 
in  k. A ., 1. in  B z l., E ssigester, Chlf. u . b ildet die v o n  W a l l a c h  beschriebenen hexa- 
gonalen K rysta lle . L etztere gehóren nach U nters. von  Duffour ta tsach lich  dem  hexa- 
gonalen System  an (w eitero krystallograpli. D aten  im  Original) u. sind also weder m it  
dem  D ich lorid  von  A s c h a n  noch m it dem  des Vfs. isom orph. D er V ergleieh laB t dem- 
naeh keinen. SchluB zu. (Com pt. rend. Aead. Sciences 1 8 6 . 87—89.) L i n d e n b a u m .

H. Pauly, Uber Farbenreaktionen des Kautschuks. Kautschuk — sowohl natiir- 
licher wie synthet., auch Proben von hóchster Reinheit — gibt alle Farbenrkk. der 
Sterine. Besondere Beachtung beanspruehen 2 Rkk.: 1. Rk. von B u rchab d , also 
Losen in 10 ccm Chlf., Zugeben von je 10 Tropfen Acetanhydrid u. konz. H2S 04. Man 
erhiilt bordeauxrote bis rotviolette Farbung mit oder ohne Farbweehsel. Selir empfind- 
lich gegcniiber Qualitat u. Reinheit des Kautschuks. Bester Naturkautschuk u. syn
thet. Kautschuk (Warmepolymerisat) zeigen die Rk. am reinsten. Von Pum m ebee 
mit Alkali gereinigte Artcn gaben nur bordeauxrote Farbung ohne Farbweehsel, so 
daB dieser wohl yon Oxydationsprodd. herriihrt. Das ist auch daraus zu schlieBen, 
daB die den Kautschuk oft begleitenden Amyrine sich zunaehst wie Pummebee- 
Kautschuk verhalten; gibt man aber ein Kórnchen Benzoperoxyd zu, so erfolgt Wechsel 
iiber Blau nach Grim. Na-Kautschuk versagt vóllig bei dieser Rk. — 2. Rk. von 
T sch u g a jew -G o lo d etz , also Losen in Trichloressigsaure, event. unter Zusatz einer 
Spur Formaldehyd. Man erhiilt tiefviolette Farbung. Diese verschwindet auf Zusatz 
yon W., u. der Kautschuk fallt anscheinend unverandert aus. Es scheint also Halo- 
ehromie vorzuliegen. — Diese Farbungen, welche nie bei acycl. ungesatt., wohl aber 
oft bei diolefin. hydrocycl. KW-stoffen beobaehtet worden sind, sprechen fiir einen 
cyel. Bau des Kautschuks. — AuBer mit Tetranitromethan (Pum m eeee u. P a u l,
C. 1 9 2 7 . II. 2783) verbindet sich Kautschuk auch mit SnCl4 (safrangelber Nd. aus Chlf.). 
(Journ. prakt. Chem. [2] 1 1 8 . 48—52. Wiirzburg, Privatlab.) Lindenbaum .

Henri de Diesbach und Edmond von der W eid, Uber einige komplexe Salze 
der o-Dinitrile mit Kupfer und Pyridin. (Vgl. DE D ie s b a c h , C. 1 9 2 3 . III. 1079.) 
Bei der Einw. von Kupfercyaniir u. Pyridin auf verschiedene aromat. o-Dibromprodd. 
erhielten. Vff. an Stelle der erwarteten Dinitrile Komplexverbb. mit Cu u. Pyridin. 
Diese Komplexverbb. sind so stabil, daB selbst beim Erhitzen kein Pyiidin abgespalten 
wird. Die Korpcr sublimieren ohne Zers. Auch gegen warme konz. H 2S 04 u. gegen 
konz. Alkalien sind sie unempfindlich. Von warmer, ziemlich konzentrierter H N 03 
werden die Komplexverbb. zers. — Nach dieser Methode erhiilt man aus o-Dibrombenzol 
die Verb. [C6£f4(OAr)2 -]- C^HsN ]2Cu, neben wenig Phthalimid; aus l,2-Dimethyl-4,5-di- 
brombenzol die Verb. [CaII2(CH3)2(GN)2 +  G5FLtN \C u , neben 3,4-Dimethylplitłuilimid, 
Nadeln (aus A.), F. 240—241°. Daraus beim Kochen mit 25°/0ig. K2C03-Lsg. 3,4-Di- 
methylphthalsaure, C10H10O4, ELrystalle (aus sehr verd. HC1), F. 201° "unter Anliydrid- 
bldg. Aus 1,2-Dibromnaphthalin entsteht die Verb. [C}0He(CN)^ +  G,JIbN \C u , neben 
Naphlhalin-l,2-dicarbonsaureimid. Das Komplexsalz ist ein dunkelgriines Krystall- 
pulyer, unl. in den gebrauchlichen Losungsmm. Gibt beim Schmelzen mit K2C03 
Pyridin, NH3 u. Naphthalin. (Helv. chim. Acta 1 0  [1927]. 886—88. Freiburg, Schweiz, 
Univ.) BEEEND.
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J. Ranedo und A. León, Isomere der a- und (3-Naphlhocsuuren, die durch kata- 
lylische Hydrierung erhalten werden. (Vgl. C. 1927. II. 1267.) Die von Yff. durch 
Hydrieren mit Platinoxyd ais Katalysator erhaltenen Biliydronaphthoesduren von 
den FF. 138° u. 123—124° entsprcchen der von S ch o d e r  (vgl. L ieb ig s Ann. 266. 
184 [1891]) nach anderer Methode gewonnenen AyDihydronaphthoesdure (I) u. der 
bisher noch imbckannten Aa-Dihydronaphthoesaure (II), dereń Existenzmoglichkeit 
yon B a e y e r  vorausgesagt wurde. Diese beiden Sauren sind nicht durch Ca-, Sr- 
oder Ba-Salze fiillbar u. geben in konz. schwefelsaurer Lsg. mit einem Tropfen konz. 
H N 03 intensive Rotfarbung (ygl. C. 1924. I. 318). — Wenn die Hydrierung derart 
ausgefiihrt wird, dafi dic Wasserstoffaufnahme der Auflósung zweier Doppcibindungcn 
entspricht, isolieren Vff. zwei Telrahydronaphthoesduren von den FF. 146° u. 134—135°. 
Letztere ist yermutlich mit der von B am b erger u .  B o r d t  (ygl. Ber. Dtseh. chem. 
Ges. 22. 625 [1889]) gefundenen (UL) ident., dio Konst. ersterer ist noch nicht fest- 
gelegt. — Bei starkerem Hydrieren der a-Naphthoesiiure erhalten Yff. nur e i n e  
Dekahydronaphthoesdure yom F. 127°, die gleiche, die auch beim weiteren Hydrieren 
der nach SCHODER (mit Na u. Amylalkohol) dargestellten Tetrabydro-a-naphthoe- 
saure entsteht. Durch Perhydrieren der /9-Naphthoesaure bildet sich dic yon I p a t ie w  
(Ber. Dtsch. clicm. Ges. 42. 2100 [1909]) durch Hydrieren unter Druck erhaltene 
Dekahydrosaure yom F. 76—79°.

CH C -CO O H  CII CH—COOH CH2 C -CO O H

A T  “W ”
V e r s u c h e. A^Dihydro-a-naphlhoesdure, C10H9COOH (I). Jo 5 g Naplithoe- 

saure (3 Fraktionen) werden in je 50 ccm 99—100°/oig. Essigsaure gel. u. ais Kata
lysator je 0,5— 1 g Platinoxyd angewandt. Der Hydrierungsprozefi erfordert 8—9 Stdn. 
Aus 50°/oig. A. F. 138°. — Sdurechlorid von I, C10H0COC]. Aus I u. einem UberscbuG 
yon Thionylchlorid, gelbliche FI., Kp.0!) 205— 206°. —  Saureamid von I, Cj0H9CONH2. 
Aus dem Chlorid mit einem tJherscbuG yon Ammoniak. Aus CH3OH F. 200°. — 
Ar Dihydro-a-naphtlioesdure, C10H0COOH (n). Aus der Mutterlaugc yon I beim Ver- 
diinnen mit W. Aus 50%ig- A. Nadeln vom F. 123— 124°. — Sdurechlorid von H, 
C]0H9COC1. Farblose FI. Kp .66 206°. — Saureamid, Ci0H9CONH;,. Aus CII3OH 
F. 185°. — Tetrahydro-u.-naphthoesdure, Cj0Hn -COOH (HI). Durch Hydrieren von 
je 5 g a-Naphthoesaure (3 Fraktionen) die in je 50 ccm Essigsaure gel. werden. Kata
lysator 2,5 g Platinoxyd in Fraktionen von 0,5 g. Hydricrungsdauer etwa 32 Stdn. 
Aus 50%ig. A. u. dann aus Essigsaure Nadeln vom E. 146°. — Sdurechlorid yon IH, 
CjoHj, -COCl. Transparente FI. Kp.M 190°. — Saureamid yon IH, C10HU-CONH2. 
Aus 50%ig. CH3OH F. 181—82°. — Telrahydro - a - naphthoesdure, C30Hn -COOH. 
Aus der Mutterlaugc yon HI durch Verdiinnen mit W. Aus Essigester u. dann 
aus 33%ig. A. Krystalle yom F. 134—135°, 11. in Aceton, wl. in Eiswasser. —  
Amid dieser Saure, C10Hn CONH2. Aus CH3OH Nadeln yom F. 176—177°. —  
Dekahydro-a.-naphthoesaure, C10H17COOH. a) Durch Hydrieren von 13,5 g a-Naphthoe
saure nach der beschriebenen Methode. Hydrierungsdauer fiir je 5 g 50— 60 Stdn. 
Katalysator fiir jede Fraktion etwa 3 g Platinoxyd. Durch mehrmaliges Kjrystal- 
lisieren aus 50%’g- A- Nadeln yom F. 126°. b) Durch Hydrieren der nach SCHODER 
(vgl. L ie b ig s  Ann. 2 6 6 . 184) erhaltenen Tetrahydro-a-naplithoesaure, die Vff. durch 
Darat. ihres Chlorids, Kp.M 182— 183°, u. ihres Amids, aus verd. A. F. 165°, identi- 
fizieren. 5 g Tetrahydro-a-naphthoesaure werden in 30 ccm Essigsaure gel. u. ais 
Katalysator zunachst 3 g, dann noch melirmals 0,5 g Platinoxyd zugegeben. 
Hydrierungsdauer etwa 30 Stdn. Plattchen yom F. 126—127°. —  Chlorid dieser Saure, 
C10HjtCOC1. Kp.120 200°. —  Saureamid, C]0H 1TCONH2, aus CH3OH, F. 198—199°. 
Das Na-Salz dieser Saure bildet mit Ca-Salzen einen Nd., wahrend es durch Ba- u. 
Sr-Salze nicht gefallt wird. — Dekahydro-fi-naphihoesdure, C10H„COOH. Aus je 5 g 
(2 Fraktionen) /3-Naphthoesaure in essigsaurer Lsg. Katalysator je 3 g Platinoxyd. 
Hydrierungsdauer etwa 50 Stdn. Plattchen yom F. 76—79°. — Chlorid dieser Saure, 
C]0Hl;COCl. Gelbliche FI., Kp.1(w 210°. — Saureamid, CI0H3,CONH2, F. 145°. Das 
Na-Salz dieser Saure gibt mit Ca-, Sr- u. Ba-Salzen Ndd. (Anales Soc. Espanola 
Fisica Quim. 2 5  [1927]. 421—33.) B e n c k is e r .

Paul Chanussot, U ber 2-Jodfluoren. (Vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1348.) Vf. erhebt gegen- 
iiber K o r c z y ń s k i  u. Mitarbeitern (C. 1 9 2 7 . I. 1836) den Prioritatsanspruch auf die



1186 D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 1928. I.

Darst. des 2-Jodfluorens, 2-Jodfluorenons u. von dessen Phenylhydrazon, da er dieselbo 
schon 1924 in Siidamerika bekannt gegeben hat. Er ist iiberrascht von der Mitt. ge- 
nannter Autoren, daB dio 2-Halogenfluorene nicht durch Diazork. erbaltlich sein sollen. 
Vf. erhielt auf diesem Wege 2-Jodfluoren mit 25—30%, 2-Chlor- u. 2-Bromfluoren 
mit etwas besserer Ausbcutc (vgl. auch Co u r t o t  u . Y ig n a t i , C. 1 9 2 7 .1. 1835). (B uli. 
Soc. chim. France [4] 41 [1927]. 1625—26.) L i n d e n b a u m .

Paul Clianussot, Miłieilung uber 2-CMorfluoren und sein Fluorenon. (Vgl. 
vorst. Ref.) Vf. erhielt 2-ChlorJluoren, CJ3H9C1, aus 2-Aminofluoren durch Diazork. 
mit 40% Ausbeute. Blattchen aus A., F. 98°, 11. in Chlf., zl. in k. CH3OH, A. — 2-Chlor- 
fluorenon, C13H70C1. Aus vorigem mit Cr03-Eg. Kanariengelbe Nadelrosetten aus A., 
F. 125—126°. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 41 [1927]. 1626—27. Anales Asoc. 
quim. Argentinia 15 [1927]. 216—220. Buenos-Aircs, Univ.) L i n d e n b a u m .

Albert Green, Aromatisclie Thionyl- und Chlortliionylderivate. III. Einige Jie- 
aklionen des Thionylalizarins. (II. vgl. C. 1927. I. 2984.) Thionylalizarin gibt mit 
schwaclien Sauren die entsprechenden 2-Acylderiw. des Alizarins (Essigsaure, Phenyl- 
essigsaure, Phenoxyessigsaure, Zimtsilure, Benzoesaure, o-Toluylsaure, m- u. p-Brom- 
benzoesaure); starkere Sauren geben Alizarin (Dichlor- u. Triehloressigsaure u. Di- 
bromcssigsaure). Monochloressigsaure liefert ein Gemisch von Alizarin u. Monochlor- 
acetat. Durch Einw. von Benzoesaureanhydrid, Benzoylchlorid oder Acetylchlorid 
lassen sich Diacylderiw. gewinnen. Succin- u. Phthalanhydrid reagieren weder mit 
Thionylalizarin, noch mit Alizarin. Dibenzoylalizarin ist in zwei Modifikationen, FF. 160° 
(labil) u. 187° erbaltlich. Sd. A. u. h. Phenol zers. Thionylalizarin unter S 0 2-Entw. 
zu Alizarin, mit primar aromat. Aminen yerlauft die Rk. ahnlich.

V e r s u c h e .  2-Monobenzoylalizarin, C21H120 5, aus A., F. 208—210°. Dibenzoyl
alizarin, CjjjHjdO,,, aus Nitrobzl., F. 160° (labile Form), nach einer Woche entsteht in 
Beriihrung mit der Mutterlauge die stabile Form vom F. 187°. Phcnylacetylalizarin, 
F. 165°; Phenozyacetylalizarin, F. 179°; Cinnamoylalizarin, F. 209°; o-Toluoylalizarin, 
F. 192°; m-Brombenzoylalizarin, F. 214°, u. p-Brombenzoylalizarin, F. 195°. (Journ. 
chem. Soc., London 1927. 2930—32. Aberystwyth, Univ. von Wales.) T a u b e .

Andre Meyer, tJber die katalytische Rolle des Quecksilbers bei der Sulfonierung 
des Antlirachinom. Kurze Reff. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1926. II. 
2807. 1927. I. 2421. Es ist nichts Wesentliehes hinzufugen. In dem 1. Ref. muB es 
statt 0,5% H gS04 5%, in dem 2. Ref. statt 17% mwerandertes Chinon 19,6% heifien. 
Es wird aueh auf die Arbeiten von COPPENS (C. 1 9 2 6 .1 .1806) u. F ie k z -D a v id  (C. 1927.
I. 2418) venvicsen. (Buli. Soc. chim. France [4] 41 [1927]. 1627—38. Caen, Fac. 
des Sc.) L i n d e n b a u m .

Otto D iels und Kurt Alder, Synłhesen in der Jiydroaromałischen Reihe. I. Mitt. 
Anlagerungen von „Di-en“-Kohlenwasserstoffe7i. Es wird gezeigt, daB die Auffassung 
A l b r e c h t s  (L ie b ig s  Ann. 348 [1906]. 31; Diss. Miinchen 1902) der Anlagerungs- 
prodd. von Cyclopentadien an p-Chinon ais I  u. II, sowie dio von STAUDINGER (Die 
Ketene, Stuttgart 1912. 59. Anm. 2) ais III beidc nicht richtig sind. Cyclopentadien 
vermag sich ganz anders, namlich unter Einlagerung einer Methylenbrucke, an- 
zulagern, wie von D i e l s , B lo ji u . KOLL (C. 1925. II. 823) bei den Azoestern gezeigt 
wurde, wo sich ein N,N'-Dicarboxathylendomethylentetrabydropyridazin (IV) bildet. 
In diesem Sinne, namlich ais ,, E n d o  m e t  h y  1 e n “ -Verbb. faGt Vf. die An- 
lagerungsprodd. des Cyclopentadiens an Chinon ais V u. VI auf. Cyclopenładien- 
ćhinem erseheint danach ais Endomethylenderiv. eines hydrierten a-Naphthochinons 
u. Dicyclopentadiencliiiion ais Abkómmling eines hydrierten Anthrachinons, dem
2 Metbylenbriicken eingebaut sind.

Endomethylen-l,4-dioxo-5,8-dekahydronaphthalin, CnH 140 2 (VII), durch katalyt. 
Hydrierung des schon von A l b r e c h t  dargestellten, bei 34-^35° schmelzenden Red.- 
Prod. von Cyclopentadienchinon. Aus PAe., F. 56—57°, 11. in A. u. A ., wl. in k. 
PAe. u. Ligroin. — Diozim, aus h. A ., F. 217—218° (Zers.). —  Endomethylen-1,4- 
dekalin, CUH18 (VHI), durch Red. von ATI nach Cl e m m e n s e n . Der KW-stoff stellt 
eine wasserklare, bewegliche FI. von charakterist. Terpengeruch vor. Kp.ls 84— 85°, 
Kp .52 91°. Mit der Bldg. dieser Verb. hat die Hydrierung des Cyclopentadienchinons 
ihr Ende erreicht, wahrend sie, wenn Formel I  richtig ware, zu einem KW-stoff CUH2(I 
fuhren miiBte. — Di-(endomethylen)-l,4,5,8-telradekahydroanthracen, Ci6H24 (IX). Durcli 
Hydrierung von VI entsteht eine Tetrahydroverb., wobei die beiden Doppelbindungen 
aufgelost werden. Wird diese Verb. nach Cl e m m e n s e n  reduziert, so bildet sich IX. 
Der KW-stoff ist ein wasserklares, dickliches Ó1 von terpenartigem Geruch, Kp.10 157
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bis 159°, wl. in W., A. u. Eg., 11. in A. — Di-{endomethylen)-l,d,5,8-octahydroanthracen, 
C10HJ8 (X), aus IX durch Erhitzen mit metali. Selen im (JuarzgefaB auf 360—380° 
(8—10 Stdn.) Aus A., E. 157°, U. in den gebrauchlichen Losungsmm.

Auch die Anlagerung von Butadien an a-Naphthochinon gelingt mit Leichtigkeit 
u. gibt einen Weg zur Gewinnung partiell hydrierter Antlirachinone. — A2-Telrahydro- 
anthrachinon, CJ4H120 2 (XI), aus a-Naphthochinon durch Erhitzen mit Butadien. Aus 
A. weiBe Krystalle, E. 102—103°. Die Verb. laBt sieh mit Chromtrioxyd zum Anthra- 
chinon oxydieren. — Auch Małeinsaureanhydrid, Maleinsdure, Citracon- u. Itacomaure- 
anhydrid lagem sieh glatt an Gyclopentadien u. Butadien u. komplizierto KW-stoffe 
mit konjugierten Doppelbindungen, z. B. Cyclohezadien oder Phellandren, an. Die 
doppelte Bindung der ungesatt. Anhydride oder Sauren óffnet sieli, u. es kommt zu 
einer Angliederung der freien Valenzen in 1,4-Stellung an dic betreffenden KW-stoffe, 
wobei sieh die neue Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen 2 u. 3 bildet. — 
cis-Endoimthylen-3,6-A '-telrahydrophthalsaureanhydrid, C9Hs0 3 (XII), aus Maleinsaure- 
anhydrid u. Cyclopentadien. Aus h. Ligroin, E. 164—165°. Durch Koehcn mit W. 
bildet sieh aus dem Anhydrid die cis-E'ndo?nelJiyleM-3,6-A'i-lctra}iydrophthalsatire, 
C9H10O;I. A us h. W., E. 177—179°. Durch katalyt. Red. entsteht cis-Endomethylen-
з,6-hexahydrophthalsaure, C9H 120 4 (XIII), aus sd. W., E. 160— 161°. — Anhydrid,
E. 167— 168°. Die cis-Saure laBt sieh in die trans-Form umlagern, dio aus sd. W. um- 
krystallisiert, bei 194— 195° sehmilzt. — cis-A '-Telrahydrophthalsaureanhydrid, C8H80 3
(XIV), aus Butadien u. Małeinsaureanhydrid; E. 103—104°. Durch Kochen mit W. 
entsteht die cis-A ’- Telrahydrophthalsdure, C8H10O4, ais gliinzendweiBe Krystallmasse, 
aus W., E. 166°. —  Katalyt. Red. gibt cis-Hexahydrophthalsdure, CgH120 4, E. 191°, wie 
VON BAEYKR angibt (L ie b ig s  Ann. 258 [1890]. 215). Dio Saure wurde zur Sicher- 
stellung ihrer Struktur versehiedenen bekannten Rkk. unterworfen. — Verb.
(XV), aus A w -Dihydrobenzól u. Małeinsaureanhydrid-, aus Ligroin, E. 147°. Auffallcncl 
ist die Bestandigkeit gegen sd. W. Verb. CuHu0 3 (XVI), aus a -Phellandren u. Malein- 
saureanhydrid. Aus sd. Methylol groBe, glasglanzende Krystalle von ungewóhnlicher 
Schonheit, E. 126— 127°. — Methyl-l-endamethylenSfi-A^-tetrahydroplithalsaureanhydrid, 
Ci0H10O3, aus Cilraconsaureanhydrid u. Cyclopentadien. Aus PAe. weiBe, kórnig- 
krystallin. Substanz, E. 138°. —  Endomethylen-2,5-A3-tetrahydrobenzol-l-carbon-l-essig- 
sdure, C10H12O4 (XVII), aus Itaconsaureanhydrid u. Cyclopentadien iiber das Anhydrid, 
C10H]0O3 (E. 53—54°). Die freie Sauro bildet woiBo, gut ausgobildete Krystalle, E. 150 
bis 151°. — Endomethylen-2,5-A3-tetrahydrobenzoesaure, CaH10O2 (XVHI), aus Acrylsaure
и. Cyclopentadien, Kp .22 132—134°. Die Saure bildet ein farbloses Ol von unange- 
nehmem Goruch, erstarrt im Eisschrank zu einer wciBen, krystallin. M., die bereits. 
bei Handwarme schm. — Endomethylen-2,5-hexahydróbenzoesdure, C8H120 2, durch 
katalyt. Rod. der vorigen Verb.; farbloses Ol, Kp.,3 125—127°, erstarrt in der Vorlage 
zu einer weiBen Krystallmasse. Aus sd. Acetonitril, massiye Krystalle, E. 62—63°. —  
E7idomethylen-2,5-tetrahydro-A3-benzaldehyd, C8H ]0O, aus Acrolein u. Cyclopentadien; 
farbloses, lichtbrechendes Ol von anhaftendem, an Valeraldeliyd erinnerndem Geruch, 
Kp .20 70—72°. — Semicarbazon, C9H J3ON3, aus Methylol, E. 162°. — 2 Moll. des Alde-

CH CO CH CH CO CH
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hyds kondensieren sieli mit 1 Mol. Cyclohesanon zur Verb. C.22IJ2R0, aus wss. Methylol, 
F . 105°. — Endomethylen-2,5-hexahydróbenzaldehyd, C8H120 , aus dem Tetrahydro- 

aldehyd durcli katalyt. Hydrieren, Kp.25 75—76°. — Semi- 
carbazcm, C9H,5ON3, F . 141—142°. — Das Kondensations- 
prod. mit Cyclohexanon, C22H30O, schm. bei 101— 102°. —  
A3- Tetrahydrobenzaldehyd, C7H10O, aus Acrolein u. Buta
dien; farbloses, lichtbrechendes Ol, Kp.13 51—52°. Der 
Aldehyd neigt zur Polymerisation. Der Aldehyd ist schon 
von W. S o b e c k i  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 4 3  [1910]. 1040) 
nach einem umstandlichen, wenig ergiebigen Verf. ge- 

wonnen worden. — Semicarbazon, C8H13ON3, F . 153—154°. Durch katalyt. Red. des 
Semicarbazons bildet sich das schon bekannte Hezahydrobenzaldehydsemicarbazmi, 
C8H15ON3, F . 174— 175°. Daraus wird mit Oxalsaure der ebenfalls bekannte Hexa- 
hydrobenzaldehyd, F . 158°, gewonnen. (L ie b ig s  Ann. 4 6 0 . 98— 122.) F i e d l e r .

K. v. Auwers und H. Diisterdiek. Uber einige Ver suche zur Bestimmung der 
Valenzbeanspruchung von Alkylen. I. A u fsp a ltu n g  v on  2 -A lk y lc u m a ra n o n en . 
v. A u w ers u . W e g e n e r  (C. 1 9 2 4 . I. 1189) zeigten, daB 2-Alkylcumaranone durch 
Semicarbazid mit verschiedener Geschwindigkeit zu Disemicarbazonen aufgespalten 
werden, u. vermuteten, daB dies mit der Valenzbeanspruchung der Alkyle zusammen- 
hange. Das Yerf. besitzt jedoch 2 Fehlerąuellen. Erstens geht der Ringsprengimg 
die Bldg. eines Monosemicarbazons voraus, deren Geschwindigkeit ebenfalls vom Alkyl 
beeinfluBt werden kann; zweitens hangt die Abscheidung der Disemicarbazone von 
deren Lóslichkeit ab. VJEf. sind daher jetzt von den fertigen Monosemicarbazonen aus- 
gegangen. Neu dargestellt: 2-n-Propyl-5-meihylcumaranonsemicarbazon, Cj sHj7 0 2N 3. 
F. 179°, u. 2-n-Butyl-5-methylcumaraivMsemicarbazon, C14H10O2N3, F. 204°. Es wurde 
mit 1% Mol. Semicarbazid in Eg. tagelang auf ca. 45° erwarmt, Disemicarbazon yon 
Zeit zu Zeit abfiltriert, Rest mit W. gefallt u. mit NaOH von unveranderter Substanz 
getrennt. Aus den festgestelltcn Spaltungen -vvurde fiir die Affinitatsbeanspruchung 
der Alkyle die Reihenfolge CH3>  C2H5>  C4H9>  C3HT hervorgehen, d. h. C2H5 u. 
C3H. wiirden gegen friiher ihre Platze vertauscht haben. Dazu kommt noch folgendes: 
Wahrend 2-Methyl- u. 2-Athylcumaranon glatt ihre Monosemicarbazone liefern, ent- 
stehen vom 2-Propylcumaranon ab auch mit nur 1 Mol. Semicarbazid vorwiegend die 
Disemicarbazone. Diese Cumaranone selbst werden also ziemlieh schnell, ihre fertigen 
Monosemicarbazone dagegen sehr langsam aufgespalten. Es scheint demnaeli, ais ob 
in der 1. Phase der Rk. der Ring aufgespalten wird, u. zwar um so eher, je umfang- 
reicher das Alkyl u. je geschutzter dadurch die CO-Gruppe ist. Die Bildungsgeschwin- 
digkeit der Disemicarbazone gestattet somit keine zuverlassige Best. der Valenz- 
beanspruehung yon Radikalen, weil das ster. Moment eine wesentliche Rolle spielt. — 
II. U m s e t z u n g  v o n a n th r a n ilsa u r e m  S i l b e r m i t  Al k y l j od i de n .  Nach K a r r e r  
(C. 1 9 1 9 . III. 492) sollen aus anthranilsaurem Ag u. Halogeniden N-Alkylanthranil-
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sauren u. Anthranilsaurealkylester in wechselnden Mengen entstehen, abhangig nur 
von der Art dea Halogenids. Es sehien daher móglich, aus dieser Rk. AufschluB iiber 
die Valenzbeanspruchung von Alkylen zu erhalten. Zur Verwendung kamen CH3J, 
C2H6J, CjIIjJ u. C3H5J. E s wurde sowohl in Toluol wie in A. gearbeitet. Bei allen 
Verss. wurden hauptsachlich die N-Alkylanthranilsauren erhalten; ein Zusammenhang 
zwischen Natur des R J u. Rk.-Verlauf bestelit nicht. Dies ist offenbar damit zu er- 
klaren, dafl die Anlagerung des R J an das NH2 schneller vor sich geht ais der Umsatz 
mit dem Ag. — III. N - A l k v l d e r i v v .  des  Indaz o l s .  Aus friiheren Unterss. iiber 
die Alkylierung des Indazols (C. 1 9 2 1 . III. 1240.1 9 2 4 . II. 1192.1 9 2 5 . II. 1159) liatten 
sich Anzeichen dafiir ergeben, daB aueh dio Valenzbeanspruchung der eintretenden 
Radikale eine Rolle spielt, indem solche mit geringem Affinitatsbediirfnis die 1-Stellung 
bevorzugen. Verss. mit weiteren Halogeniden unter yerschiedenen Bedingungen liaben 
folgendes ergeben: 1. Erhitzen der Komponenten fiir sich. Athylenbromhydrin liefert 
bei 120— 125° fast nur, Cinnamylbromid bei 130° nur 2-Deriv. 2. Erhitzen in Ggw. 
von NaOC2H5 oder NaOCH3 auf 80— 100°. n-Butyl- u. Isoamylbromid liefern gleiche 
Mengen 1- u. 2-Deriv., dagegen Cinnamylbromid, o- u. p-Nitrobenzylchlorid vor- 
wiegend 1-Deriv. 3. Aus dem Ag-Salz in A. n-Butyljodid reagiert erst bei 100° u. 
liefert fast nur 1-Deriy. Cinnamyl-, o- u. p-Nitrobenzyljodid reagieren bei Raumtemp. 
Die beiden letzteren liefern nur, ersteres fast nur 1-Deriv. Dureh diese Verss. werden 
die friiheren Ergebnisse bestiitigt.

Y e r s u c h e .  l-Meihyl-2-n-hilylindazoliumjodid, F. 176—177° (friiher 175°). —
l-Metliyl-2-isoamylindazoliumjodid, C[3H19N2J, seidige Nadelehen aus absol. A., F. 155°.
— l-Isoamyl-2-methylindazoliumjodid, F. unscharf 125°. — 2-[fi-Ozydthyl]-indazol,
C9H 10ON2. Nach ca. 6-std. Erhitzen mit NaOH fallen, aus HC1 -J- NaOH umfallen, 
dest. Kp.13 170—185°. Daraus in A. hauptsachlich wl. Pikrat von F. 134° u. wenig
11. Pikrat von F. 113—114°. Aus ersterem genannte Base, Schuppen aus PAe., F. 102°, U. 
Man erhśilt dieselbe schneller, wenn man mit Athylenchlorhydrin 3 Stdn. auf 160— 170° 
erliitzt, Chlorhydrin abdest., mit NaOH verreibt u. aus Toluol umkrystallisiert. Konst.- 
Beweis: Dureh Kochen mit H J (D. 1,7) u. P entsteht 2-{fi-JodathyV\-indazoV, C9H9N„J, 
silberige Schuppen aus Bzn., F. 70°, daraus mit Zinkstaub in sd. Eg. 2-Athylindazol 
(Pikrat, F. 154°). — l-Mcihyl-2-[fi-oxyathyl]-indazoliumjodid, C10H J3ON2J, Krystalle 
aus absol. A., F. 139°. — 2-Cinnamylindazol, C16H]4N2, Nadeln u. Blattchen aus A., 
F. 103°, 11., in HC1 leichter 1. ais das 1 -Isomere. Pikrat, F. 167°, wl. in A. — 1-Cinn- 
amylindazol, CJ6H 14N2, Nadeln aus CH3OH, F. 86—87°, 11. Pikrat, aus CH3OH, F. 127,5 
bis 128,5°, 11. in A. — l-Cinnamyl-2-methylindazoliumjodid, CjTHj-N2J, Nadelehen 
aus yerd. A., F. 172°. —  Trennung der o-Nitrobenzylindazole mittels HCl-Gas in A. 
Das 2-Deriv. (1. c.) fallt sofort aus. 1 - [o-Nilrobenzyl]-indazol, CuHn 0 2N3, aus CH3OH, 
F. 80—82°. — Trennung der p-Nitrobenzylindazole mittels der Pikrate. 2-Deriv. 
(1. c.) schwerer 1. l-\p-Nilrobenzyl]-indazol, C,.,HJ10 2N3, perlmutterglanzende Blattchen 
aus CH3OH, F. 122°. Pikrat, schwefelgelbe Niidelclien, F. 133°. (Journ. prakt.
Chem. [2] 1 1 8 . 53— 66.) " LlNDENBAUM.

K. v. Auwers und H. K leiner, Vermischte Beobachtungen iiber Indazólderivate.
1. B z - S u b s t i t u t i o n s p r o d d .  Von konz. H N 03 wird Indazol glatt zum bekannten
5-Nitroindazol (aus W., F . 208°) nitriert. —  Bei der Sulfonierung entsteht eine Sulfon- 
saure, dereń Konst. nicht sicher ermittelt werden konnte. Sie liefert in der Kalisclimelzc 
ein Oxyindazol, das mit keiner der bekannten Verbb. ident. ist u. auch nicht dureh 
Synthese identifiziert werden konnte. Es muC das 5- oder 7-Deriv., wahrseheinlich 
ersteres, vorliegen. — Ubertragung der FRiEDEL-CRAFTSschen Rk. mit C6H6-C0C1 
auf Indazol oder 2-Athylindazol gelang nicht. — 2. I n d a z y l f  e ttsa u r e n .
v . A u w e r s  u . A l l a r d t  (C. 1 9 2 6 . I. 1648) haben eine fj-Indazylpropionsaure dar- 
gestellt, dereń Konst. noch nicht feststeht. Vff. haben Indazol mit /3-Chlorpropion- 
saureester in NaOC2H6-Lsg. kondensiert u. beide isomere Indazylpro/piovsaureester 
erhalten. Nur der eine bildet ein Pikrat, u. die zugehorige lióher schm. Saure ist mit 
der bereits bekannten ident., also wahrseheinlich das 2-Deriv. Die Entsclieidung 
gelang dureh Synthese aus 2-[/?-Oxyathyl]-indazol (vorst. Ref.), indem man das OH 
gegen Br u. CN austauschte u. das Nitril verseifte, wobei die bekannte Saure resultierte.
— Da a-Indazylfettsauren bei hóherer Temp. in C02 u. Alkylindazole zerfallen, wurden

p o  Sauren vom Typus I. mit R =  C2H6, C6H6 u. CcHt •
I. ą H 4< C N_ > N  ■ CHR ■ CO..H CH2 dargestellt u. gepriift, ob ein Zusammenhang

zwischen der Natur yon R u. obigem Zerfall besteht. 
In der Tat spaltet die 1. Saure, wie zu erwarten, merklich schwerer CO, ab ais die 2.,
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aber dio 3. Saure, welche nach der ublichen Valenzverteilung die bestandigste sein 
sollte, verliert bereits bei der Verseifung ihres Esters C02. Der Bestiindigkeitsgrad 
dieser Sauren hangt also noch von anderen Faktoren ab, u. man erhiilt auf dicsem 
Wege lceinęn Aufschlufl iiber den Affinitatsverbrauch der Radikale. — 3. N - A l k y l -  
in d a z o le . In Ggw. von NaOC2H8 entstehen die beiden [y-Phenylpropyl]-indazole 
etwa in gleiclien Mengen. Dieses Radikal verhalt sich also wio einfache Alkyle; ein 
Einflufi des y-standigen C6H5 ist nicht zu erkennen. — Yon den beiden [/S-Phenyldlhyl]- 
indazolen bildet sich etwa doppelt so viel 1 - ais 2-Deriv., aus dem Ag-Salz sogar nur
1-Deriv. Dies ist schwcr verstandlich, denn nach der ublichen Valenzverteilung sollte 
ein recht fest haftendes Radikal vorliegen, wiihrend der Rk.-Verlauf fiir das Gegen- 
teil spricht. — 2-Vinylindazol laBt deutlich die starkę spektrochem. Wrkg. der Kom- 
bination C:C- N: : : :  erkennen, denn es weist doppelt so liohe Exaltationen auf ais 
gewohnliche 2-Alkylindazole. — 4. N - A c y l d e r i w .  v o n  I n d a z o l e n .  Yon den 
drei 2-Tóluylindazolen lagert sich die p-Verb. loichter in das 1-Deriv. um ais die
o-Verb., wiihrend die labile m-Vcrb. nicht erhalten werden konnte. Die Verhiiltnisse 
liegen also ebenso wie beim 6-Nitroindazol (v. A tjw ers u . D em uth, C. 192 7 .1 .1585). — 
Mit SOC1, u. POCl3 liofert Indazol keine definierten Prodd. S 02C12 wirkt chlorierend; 
es entsteht viel 3-Chlor- u. etwas 3,5-Dichlorindazol. — Mit Ć6H5-NCS kondensiert 
sich Indazol zu einem Indazylphenyltliiohamstoff. Ob der Rest CS-NH-C0H5 Stellung 1 
oder 2 einnimmt, konnte nicht festgestellt werden. Die Verb. bildet einen S-Methyl- 
(itlier u. ein N-Acety1deriv., dessen tiefgelbe Farbę auffallt. — CS2 lagert sich nicht an 
Indazol an. — 5. D e r iw .  des G- Ni t ro i ndazol s .  Es wurde bisher nur je e in  
Essigester- u. Benzylderw. erhalten, dereń Iionst. noch nicht ermittelt werden konnte.

Y e r s u c h e .  Indazol-5( "!)-sulfonsdure, C?Hc0 3N2S. Mit 5 Teilen 20%ig. Oleum 
(100°, I1/* Stde.). Nach Waschen mit A. u. A. sechseckige Krystalle aus Eg., F. 269 
bis 270°, 11. in W. — Chlorid, C7H50 ,N 2C1S. Aus dem Na-Salz u. PC15 (100°, 2 Stdn.). 
Wird mit PAe. fest. F. 90—94°. —  S( ?)-Oxyindazol. Durch Kalischmelze bei 220°. 
Nach Ansauern mit HC1 ausathern, aus Xylol umkrystalhsieren, sublimieren. Nadeln,
F. 179—180°. Diacetat, CnHJ0O3N2, Nadeln aus Bzn., F. 91—91,5°. —  fJ-[Indazyl-(2)]- 
propionsaureathylesler, C12Hi4Ó2N,. Aus der ath. Lsg. des Rk.-Prod. iiber das Pikrat 
(gelbe Nadelchen aus A., F. 126,5—127°). Dickes, gelbliches Ol, Kp.J7 206— 207°,
D .15'24 1,1453, nne15'2 =  1,56132, E27 fiir D =  + l,0 4 ,  fiir /3 — a = + 4 0 % . — Freic 
Saure, aus W., F. 148—149°. Synthese: 2-[j}-BromatliyT\-indazol, C9HBN 2Br. 2-[/3-Oxy- 
athyl]-indazol unter Kiililung in PBr3 eintragen, auf Wasserbad erhitzen, erstarrtes 
Prod. mit Eiswasser zers., in A. aufnehmen. Nadeln aus Bzn., F. 60—60,5°. In die 
sd. alkoh. Lsg. ( +  etwas KJ) KCN-Lsg. tropfen, einige Stdn. koclien, aus dem iso- 
lierten Prod. im Yakuum einige Tropfen 2-Vinylindazol (vgl. unten) abdest., rohes 
Nitril mit sd. H 2S 0 4 (1:1)  verseifen. —  P-\Indazyl-(l)]-propionsaure, Cj0H10O2N2. 
Ath. Mutterlauge obigen Pikrats vcrdampfen, Pikrinsaure entfernen, Ol mit alkoh. 
Lauge verseifen. Krystallchen aus Bzl. +  PAe., F. 105,5— 106,5°, 1. in konz. Sauren.
—  <x.-[Indazyl-(2)]-butiersdure, CnH ]20 2N 2 (I., R =  C2HE). Indazol mit a-Brombutter- 
saureathylester 1 Stde. auf 170° erhitzen, mit Soda alkalisieren, in A. aufnehmen, 
Fraktion 170—180° (14 mm) mit alkoh. Lauge verseifen. Sodaauszug enthalt den 
Rest infolge Verseifung durch HBr. Krystalle aus verd. CH3OH, dann Bzl., F. 143 
bis 145°, 1. in starken Sauren. Spaltet bei 156° C02 ab u. ist nach 1-std. Kochen in
2-Propylindazol iibergegangen. — a.-[Indazyl-(2)\-phenylessigsavre, CisHisOoN, (I., 
R =  C(,H5). Mit oc-Bromphenylessigsaure bei 150°. Prismen aus Toluol, F. 177" 
(Zers.), 1. in starken Sauren. Die Schmelze verliert unter 12 mm schnell C02 u. liefert
2-Benzylindazol. — 2-[fi-Phenylałhyl]-indazol, C16HWN2. 1. Indazol mit a-Brom- 
hydrozimtsaureathylester auf 200° erhitzen, Prod. (Ester von I., R =  C0H5-CH2) 
mit sd. alkoh. Lauge kochen, Ol in konz. HC1 aufnehmen usw. 2. Aus Indazol u. 
/3-Phenylathylbromid bei 195° iiber das Pikrat. Kp.J3 210—215°, Nadeln aus yerd. 
A., F. 73°. Pikrat, F. 158—159°, wl. in A. — l-[f}-Phenyldthyl]-indazol, C15H14N2.
I. Mit ^-Phenylathylbromid in sd. Na0C2H5. Trennung vom Isomeren mittels der 
Pikrate. 2. Durch langeres Schutteln von Indazolsilber mit ^-Phenylathyljodid in A.
F. 77—78°, dem Isomeren ahnlich. Pikrat, gelbe Krystalle aus A., F. 115—116°,
II. in A. — Ebenso mit y-Plienylpropylbromid: 2-[y-Phenylpropyl]-indazol, CiGHi6N2, 
Kp.]6 227°; Pikrat, gelbe Nadelbiisehel aus A., F. 121— 122°, wl. in A. l-[y-Phenyl- 
propyl]-indazol, C16H,6N2, Krystallchen aus PAe., F. 45— 46°; Pikrat, gelbe Prismen 
aus A., F. 91—92°, 11. in A. — Mit p-Methylbenzylbromid: 2-[p-MethylbenzyT\-indazol, 
C16H14N2, Prismen aus verd. A., F. 90—91°; Pikrat, goldgelbe Nadeln aus A., F. 157
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bis 158°, wl. in A. 1 - [p-Methylbenzyl]-indazol, C13Hł4N 2, Nadelchen aus PAe. oder 
verd. A., F. 43—44°; Pikrat, nach Auskochen mit Bzn. hellgelbe Nadelchen, F. 127 
bis 129°, etwas leicliter 1. — 2-Vinylindazol, C3H8N2. Aus obigem 2-[/?-Bromiithyl]- 
indazol mit sd. 20°/oig. alkoh. NaOH, nach Umfallen aus HC1 (1:1) -) -  Soda mit iiber- 
hitztem Dampf dest. Angenehm rieohendes Ol, Kp.15 138°, D .l0,54 1,1100, nno10,5 =
1,64886, E27 fiir D =  -j-2,66, fiir /? — a =  —j—94°/0. Pikrat, gelbe Nadeln aus A.,
F. 128,5—129°. — Darst. der folgenden Indazoliumjodide mit CH3J bei 100°, aus 
absol. A. krystallisieren. — l-Methyl-2-[fi-phenylathyl]-salz, C16Hi,N2J, Nadeln, F. 171,5 
bis 172,5°. — 2-Methyl-l-[/3-phenyldthyl]-salz, C]6H17N2J, Hexaeder, F. 184°. —
l-Methyl-2-[y-plienylpropyl]-salz, Ci;Hj0N 2J, Nadeln, F. 128—129°. — 2-Methyl-l- 
\y-phenylpropyl\salz, C17H i0N 2J, Nadeln, F. 141—143°. — l-Melhyl-2-[p-meihyl- 
benzyl\-salz, ChjH]7N 2J, Nadeln, F. 165—166°. — 2-Methyl-l-[p-methylbenzyY\-salz, 
CjoH17N2J, Krystallehen, F. 165°. — l-M ethyl-2-vinylsalz, C10HX1N 2J, Nadeln,
F. 167°. — Indazyl-(l)-essigsduredthylesterjodmethylat, C12H1:i0 2N2J, Prismen, F. 121 
bis 122°. — 1 -o-Toluylindazol, C]5H]2OŃ2. Aus Indazol u. o - Toluylsaurechlorid 
(110°, 10 Min.). Seidige Nadeln aus PAe., F. 64—66°. Wird von HCl-Gas in A. nicht 
verseift. —  2-o-Toluylindazol, C16H ,2ON2. Ebenso in absol. A. unter starker Kiililung. 
Seidige Nadeln aus PAe., F. 91—92°. Wird von HCl-Gas sofort verseift. Lagert sich 
bei 100° in 2 Stdn. in Y o rig e s  um. — 1-m-Toluylindazol, C16H i2ON2. Darst. bei 100°. 
Tetraeder aus PAe., F. 70—71°. Wird von HCl-Gas nicht verseift. — 1-p-Toluylindazol, 
Cj6H 12ON2, Nadeln aus PAe., F. 92,5°. — 2-p-Toluylindazol, C15HI2ON2, Krystallehen 
aus CH3OH, F. 87—88°. Wird von HCl-Gas sofort verseift. Lagert sich bei 100° 
in 1 Stde. in Y o rig e s  um. — Indazylphenylthiohamstoff, C14HnN3S. Mit 2 Moll. C„H6 • 
NCS bei 100° (1 Tag). Gelbliche Nadeln aus CH3OH, F. 102— 103°, 1. in NaOH +  
etwas A., unl. in Sauren. Zerfallt bei 170° wieder in dio Komponenten. — S-Metliyl- 
ather, C15H13N3S. Mit CH3J  in sd. NaOCH3. Prismen aus Bzn., F. 59—60°. — 
N-Acetylderiv., CleHwON3S. Mit CH,-COCl in Pyridin. Tiefgelbe Prismen aus CH3OH,
F. 117°. — 6-Nitroindazylessigsaureathylester, C^H^O^N.,. Aus 6-Nitroindazol u. 
Chloressigester in sd. NaOC2H6. Nadeln aus Yerd. A., F. 123—124°, 1. in konz. Sauren. 
Bildet kein Pikrat. — Freie Saure, C6H70 4N3. Mit sd. HC1 (2: 1). Nadeln aus W.,
F. 217—218°. C02-Abspaltung gelang wegen volligor Zers. nicht. — N-Benzyl-6- 
nitroindazol, C14Hn 0 2N3. Mit Benzylchlorid bei 130°. Gelbliche Nadeln aus Schwer- 
bzn., F. 124—125°. Wird aus atli. Lsg. durch HCl-Gas gefallt. Addiert nieht CH3J.
— N-Benzyl-6-aminoindazol, C]4H ,3N 3. Mit SnCl2 u. HC1. Nadelchen aus W., F. 136 
bis 137°. Bei Diazotierung entsteht ein rotes Kuppelungsprod. (Journ. prakt. Chem.
[2] 118. 67—90. Marburg, I M y . )  LlNDENBAUM.

H. Pauly und Erich Arauner, Ober den Gcgensatz zwischen Jod und Brom bei 
der Imidazolsubstilulion. PAULY u . G u n d e r m a n n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 
4010. 43 [1910]. 2243) haben Tri- u. Tetrajodimidazol beschrieben. Bei vorsichtiger 
Jodierung entstehen ein schon 1. c. erwahntes Dijodimidazol u. wenig Monojodimidazol. 
Letzteres erhalt man am besten durch Red. des Tri- oder DijodderiY. mit Na2S 0 3. 
Die Stellung des J  in demselben wurde wie folgt crmittelt: Einerseits wurde es di- 
bromiert, andererseits wurde das konstitutionell gesicherte 2,4-Dibromimidazol von 
B a l a b a n  u , P y m a n  (C. 1922. III. 615) jodiert. Da dio boiden Joddibromimidazole 
verschieden waren, muB die fragliclie Verb. 2-Jodimidazol sein. — In ahnlicher Weise 
■\vurde die Konst. des 1. c. beschriobenen Jod-4-methylimidazols bestimmt. Dieses wurde 
bromiert, andererseits das konstitutionell gesicherte 5-Brom-4-methylimidazol Yon 
P y m a n  u .  TlMMIS (C. 1923. I. 1585) jodiert. Da die beiden so erhaltenen Verbb. 
ident. waren, muB sich das J  der fraglichen Verb. in 2 befinden. Diese Verb. ist auch 
dch. partielle Red. des 2,5-Dijod-4-methylimidazols erhaltlich. — Demnach bilden sich bei 
der Monojodierung des Imidazols u. 4-Methylimidazols einerseits, bei der Entjodierung 
der hoher jodierten DeriYV. andererseits n u r  die 2-Jodderiw. Auch bei der Bro- 
mierung u. Entbromierung (P y m a n , 1. c.) entstehen keine Stellungsisomeren, aber 
hier geht das B r zuerst nach 4 (5) u. haftet dort auch bis zuletzt. Br u. J  verhalten 
sich also gegeniiber den Atotaketten N ^ C —C ^ N  u. N —C—N  des Imidazols ganz 
verschieden. Bzgl. anderer Substituenten hat P y m a n  festgestellt, daB N 0 2 u. S 03H  
Stellung 4(5),  der Diazoniumrest Stellung 2 aufsuehen. Es werden also anscheinend 
die rein metalloid. Substituenten von den C-Atomen 4 u. 5 (jedes nur durch 1 N-Atom 
beeinfluBt), die mehr metali. Substituenten vom C-Atom 2 (durch 2 N-Atome be- 
einfluBt, dalier negativer) angezogen. — AnschlieBend wurde noch das Pilocarpidin 
in ein Monojodderiv. ubergefiihrt, dem nach den vorst. gewonnenen Erfahrungen nebenst.
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CH-------- C • CHa • CH-------CH • C2H5 Formel zukommcn diirfte. Dieselbe Stellung
JTTr r, T t!t Air n  'werden die J-Atome im Dijodliislidin-

u u 2- u - o u  anhydrid (P a u l y , 1. c.) cinncbmen. Auch
dic pharmakodynam. Wrkg. dieser Verbb. ist damit im Einklang.

V e r s u c h e .  2-Jodimidazol, C3H3N2J. Am besten aus Dijodimidazol, welches 
durch yorsichtige Jodierung von Imidazol in Ggw. von iiberschiissigem Alkalicarbonat 
erhalten wird u. Trijodderiy. entlialten darf. 80 g in h. A. lósen, wss. Lsg. von 190 g 
Na„S03 zugeben, 24 Stdn. lcochen, nach Erkaltcn Eiltrat im Vakuum einengen. Nadeln 
aus Chlf., dann W., P. 135—136°. Gibt wie Imidazol Metali- u. Sauresalze, kuppelt 
mit Diazoniumsalzen. Saures Oxalał, C3H3N5J, C2H =0 4, Nadclbiischel aus W., F. 220°. 
Nilrat, C3H40 3N3J, Nadeln aus W., F. 136° (Zers.). Pikrat, C„H0O7N5J, gelbe Krystalle 
aus A., Nadeln aus W., F. 185°. — 2-Jod-4-bromimidazol, C3H2N2BrJ. Aus yorigem 
in 0,5-n. NaOH mit 0,25-n. wss. Bromlsg. unter Eiskuhlung, mit HC1 -f- etwas H 2S 0 3 
fallen. Tafeln aus A., F. 174°. — 2-Jod-4,5-dibromimidazol, C3HN2Br2J. Aus vor- 
vorigem mit Br in Chlf. Nach Auskochen mit Eg. Nadeln aus verd. A., F. 215,5°, 
U. in AJkalien. — 5-Jod-2,4-dibromimidazól, C3HN2Br2J. Aus 2,4-Dibromimidazol 
(Darst. der Imidazolcarbonsaurc verbessert) in 0,5-n. KaOH mit 0,2-n. J-KJ-Lsg., 
mit H 2S 03 fallen. Nadeln aus Eg., F. 181°, deutlieh sauer. Nilrat u. Hydrochlorid 
silberglanzendc Blattchen. — 2-J od-4-methylimidazol, C4H6N2J  Es war 1. c. liber- 
sehen worden, daB die mit verd. HC1 gereinigte Verb. nicht F. 157° (diese Yerb. ygl. 
unten), sondern F. 170—171° besitzt. Bei der Darst. werden nach Zugabe der halben 
Jodmenge einige schon Yorhandene Krystalle zugefiigt, um iibersatt. Lsg. u. weitere 
Jodierung zu yermeiden. Nadeln aus W., etwa in 50 Teilen sd. u. 400 Teilen k. W. 1. 
Saures Oxalat, C4H,;N2J, C2H20 4, Blattchen aus W., F. 207°. Pikrat, C]0HsO;N6J, 
Nadeln aus W., F. 171°. — Molekiiherb. aus Mono- u. Dijodmelliylimidazol, CbHsN4J3. 
Mit mehr J, ziemlich schnell zufliefien lassen, ohne Impfkrystalle, gleichfalls gebildetes 
voriges mit 3°/0ig. Essigsaure entfernen. Nadeln, F. 156— 157°. — 2,5-Dijod-4-methyl- 
iniidazol, C4H4N2J2. 0,8 g Methylimidazol in 11 10%ig. Soda ziemlich schnell mit
n. J-Lsg. versetzen. Nach Auskochen mit A. u. Wasclien mit k. 3%ig. HC1 Nadeln 
aus viel W., F. 191— 192°, 1. in Alkali. Wird yon wss.-alkoli. Na2S 0 3 zu 2-Jod-4-methyl- 
imidazol reduziert. Hydrochlorid, F. 220—222°. — 5-Brom-2-jod-4-methylimidazol, 
C4H4N 2BrJ. 1. Aus 2-Jod-4-methylimidazol u. der unzureichenden Menge Br in 
Chlf., Filtrat mit Soda schutteln, Nd. durch Kochen mit W. von J  befreien. 2. Lsg. 
yon 5-Brom-4-methylimidazol (Darst. yerbessert) in Chlf. mit gesatt. Sodalsg. iiber- 
schichten, langsam festes J  zugeben, Nd. mit W. kochen. Nadeln aus verd. A., F. 147 
bis 148° (Zers.), wl. Hydrochlorid, C4H5N2ClBrJ, silberglanzende Blattchen, F. 211°. —
4-Jod-2-?n£thylimidazol, C4H6N2J. Durch Red. des von P a u l y  (1. c.) besehriebenen
4,5-Dijoddcriv. mit Na2S 03. Nadeln aus W., F. 144— 145°, ziemlich stark bas. —  
Jodpilocarpidin, C10H13O2N2J. Wss. Lsg. yon Pilocarpidinnitrat, K 2C03 u. K J  tropfen- 
weise mit 0,2-n. J-Lsg. yersetzen. Rk. sehr trage. Nadeln aus viel W., F. 161°. —  
Bei Verwendung yon mehr K 2C03 u. schnellerer Jodierung scheint ein Uijodderiy, 
C10H 120 2N2J2, F. 192°, zu entstehen. (Journ. prakt. Chem. [2] 118. 33—47. Wiirz- 
burg, Priyatlabor.) LlNDENBAUM.

J. Dorronsoro, Oxydalion des Pyridins und des Pyridinkerns durch Nairium- 
persulfat. Wie durch KMn04 (ygl. D e le p in e , C. 1927. I. 1476) kann man Pyridin
u. den Pyridinkern auch durcli Na-Persulfat in saurer Lsg. osydieren. Der Oxydations- 
yorgang dauert 8— 10 Stdn. u. yollzieht sich bei einer Temp. von 70—80°. Das sich 
entwickelnde C02 wird iiber 40%ig. Pottaschelsg. aufgefangen, wobei ein Luftstrom 
durch den App. geleitet wird. 1 g Substanz erfordert 40 g in 200 ccm W. gel. Na2S20„. 
Die Osydation des Pyridins ist keine yollstandige, 8% werden nicht oxydiert. Der 
N  der 92% osydierten Pyridins geht zu 82% in NH3 (wie es der Rk.-Gleichung ent- 
spricht, ygl. 1. c.), zu 10% in H N 03 iiber. — Auch a-Picolin wird nicht yollkommen 
oxydiert, doch bilden sich in diesem Fallc auBer H N 03 weitere Nebenprodd., D eriw . 
der Seitenketten, wie z. B. Essigsaure. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 25 [1927]. 
409— 10.) _ • B e n c k ise r .

S. Gottfried und F. Ulzer, iiber das Pentadecyllutidin und das Peniadecyl- 
lupelidin, ein hóheres Homologes des Coniins. Zur Darst. genannter Basen sind Vff. 
yom Palmitinaldehyd ausgegangen. Die Literaturangaben iiber denselben gehen 
auseinander, indem K r a f f t  F. 58,5°, L e S u e u r  dagegen F. 34° angibt. Letzterer 
Forscher hat auch festgestellt, daB der Aldehyd bei langerem Stehen in ein Trimeres 
yon F. 73° iibergeht, u. daher in dem KRAFFTschen Prod. ein Gemisch yon Mono- u.
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Trimerem vermutet. Diese Vermutung liat sich ais richtig herausgestellt. Yff. hahen 
nach dem K r a f ft sc Iicii Yerf. ein Prod. von F. 58° erhalten, u. es ist ihnen gelungen, 
dasselbe durch Dest. mit etwas ZnCl2 zu dem Monomeren von F. 34° zu depolymeri- 
sieren. Das Rohprod. von L e  S u e u r , der nach einem anderen Verf. gearbeitet hat, 
war vielleieht nicht ganz halogenfrei u. hat daher bei der Dest. direkt das Monomere 
geliefert. — Auf diesen Aldehyd liaben Vff. die HANTZSCHsche Pyridinsynthese an- 
gewendet u. das in der ublichen Weise gewonnene Penładecyllutidin zum Pentadecyl- 
lupetidin hydriert.

V e r s u c li e. Ba-Palmitat. Aus K-Palmitat u. BaCl2 in sd. W. — Palmitin- 
aldehyd, C10H32O. Gemisch von 10 g des vorigen, 20 g Ba-Formiat u. 3 g BaC03 
unter 8 mm auf 220° erhitzen, Temp. in ca. 3 Stdn. bis auf 280° erhóhcn, noch 1/2 Stde. 
auf 300° erhitzen. 20 Ansatze lieferten 66,3 g Rohprod. Daraus durch mehrfache 
Fraktionierung 26,3 g von Kp.Sl6 168— 175°. Zeigt bei nochmaliger Dest. Kp.s 170 
bis 172°, Kp.100 240—241° (korr.), F. 57,5— 58,5°, Blattclien aus A. von gleiehem F. 
Zur Trennung von Mono- u. Trimerem wird das Prod. in 80%ig. A. mit N H 2OH erhitzt, 
nach Stehen uber Nacht mit W. gefiillt, Prod. mit k. A. ausgczogen. Der Extrakt 
liefert Palmilinaldoxim, C16H33ON, aus Bzl., dann PAe., F. 87,5—88°. Der in A. unl. 
Anteil ist trimerer Aldehyd, (C10H32O)3, Krystalle aus A.-A., dann PAe., F. 72,5°. Das 
Aldehydgemisch von F. 58° laBt sich durch einfache Dest. (z. B. bei 250° unter 115 mm) 
nicht depolymerisieren. Es wird daher auf 150° erhitzt, 1— 2 mg ZnCl2 zugesetzt, 
sofort evakuiert u. schnell dest. Der monomere. Aldehyd bildet haarfórmige Krystalle 
aus PAe., F. 33,5— 34°. — 2,6-Dimethyl-4-n-pentadecyl-l,4-dihydropyridin-3,5-dicdrbon- 
sauredthylester, CjgH^O.jN. Gemisch von 10 g monomerem Aldehyd, 14,6 ccm Acet- 
essigester, 20 ccm 9%ig. alkoh. NH3 u. 30 ccm A. 12—14 Stdn. koclien, im Wasser- 
bad abdest., Riickstand mit W. umschmelzen, bis Acetessigester entfernt, 3 Monate 
stehen lassen, so daB noch vorhandener Aldehyd sich polymerisiert. Nach Umfallen 
aus PAe. CH3OH Tafeln aus PAe., krystallin. Pulver aus CH3OH, F. 50,5— 51°, 
nicht fluorescierend. Wird von Ji. HC1 unter Bldg. von obigem Aldehyd u. NH4C1 
gespalten. — 2,6-Dimethyl-4-n-pentadecylpyridin-3,5-dicarbonsauredthylester, C28H470 4N. 
Voriges (aldehydhaltiges Rohprod.) in sd. A. mit N20 3-Dampfen behandeln, einengen, 
20%ig. HC1 zugeben, Hydrochlorid einmal aus Bzn. umkrystallisieren, mit Soda 
zerlegen, Base wiederholt fraktionieren. Gelbliches Ol, Kp.10 267—269°, unl. in W. 
Hydrochlorid, C28H.I80 4NC1, mit HCl-lialtigem A., seidige Nadeln aus A.-PAe., F. 88 
bis 89°, unl. in W., wl. in k. PAe., CH30H , sil. in A., A., Bzl., Chlf. Wird von W. 
schnell hydrolysiert. Chloroplalinat, (C23H4SO4N)2PtCI0, aus iith. Lsg. mit alkoh. 
H2PtCl0, citronengelbe Schiippchen aus verd. A., F. 119—120,5°. — Freie Dicarbonsaure, 
C24H390 4N. Mit sd. alkoh., dann wss. KOH. Reinigung iiber das Hydrochlorid, dieses 
durch Eindampfen mit W. zerlegen. Perlmutterglanzende Blattclien aus W. +  
Spur A., F. 61°, swl. in W. Hydrochlorid, C24H40O4NCl, mkr. Nadelchen aus HC1- 
haltigem A.-Bzn., dann A., F. 123—124° (Zers.). Pb-Salz, C24H370 4NPb, aus K-Salz
u. Pb-Acotat in A., krystallin., Zers. oborhalb 230°. Gu-Salz, dunkelviolett, Zers. 
oberhalb 241°. Ag-Salz sehr liehtempfindlich. — 2,6-Dimethyl-4-n-pentadecylpyridin 
(Pentadecyllutidin), C22H30N. Voriges Hydrochlorid mit Natronkalk dest. (bis 310°), 
Prod. wiederholt fraktionieren. Gelbliches, dickes Ol, Kp.,0 240—242°, pyridin- 
artig riechend, unl. in W., wl. in PAe., CH3OH, sonst 11. Hydrochlorid, C22H40NC1, 
seidige Blattclien aus A., F. 78—79°, unl. in W. Chloroplatinat, (C22H40N)2PtCl6, 
fleischfarbig, krystallin. aus A.-A., F. 107— 108°. Pikrat, hellgelbe Blattchen t aus 
alkoh. Lsg., F. 71°. — 2,6-Dimethyl-4-n-pentadecylpiperidin (Pentadecyllupetiain). 
Aus Yorigem mit Na u. A. Diinnes, angenelnn pfefferartig rieebendes Ol. Hydro
chlorid, C22H40NC1, mit HCl-Gas in A., krystallin. aus A.-A., F. 126° (Zers.). Chloro
platinat, (C22H4BN)2PtCl6, goldgelbe Rosetten aus A., F. 145,5—146,5°. (Wissenschaftl. 
Mitt. Osterreich. Hcilmittelstelle 1926. Nr. 1. 1—3. Nr. 2. 1— 4. 1927. Nr. 3. 1—3. 
Nr. 4. 1—4. Wien, Bundeslehr- u. Versuchsanst. f. chem. Ind.) L i n d e n b a u m .

Hanns John, Chinolinderivate. V. Syntliese der 2-Furfurylidenchinolin-4-carbon- 
naure und der 2-\Phenylbutadieri\-chinolin-4-carbonsaiirc. (IV. vgl. C. 1928. I. 66.) 
Fortsetzung der vorigen Unters. — 2-Furfurylidenchinolin-4-carbonsdure (muB heiBen:
2-[p-Furylvinyl]-chinolin-4-carbonsa,ure; d. Ref.), C16Hn 0 3N. Aus Isatin u. Fur- 
furylidcnaceton. Braungelbe Nadeln aus absol. oder 70°/0ig. A., Zers. bei 249°. —
2-[8-Phenylbuładienyl]-chinolin-4-carbonsaure, C20H15O2N. Mit Cinnamylidenaceton. 
Gelbe Krystalle aus Bzl., F. 245—247°. Methylester, C21H170 2N, gelbliche Nadeln aus 
Bzl. (blau fluorescierende Lsg.), F. 90—91°. Athylester, C„2H190 ,N , gelbe Nadeln
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aus A., F. 70°. — 2-[d-P7ienylbutyl]-cliinolin-4-carbonsdure, C20Hi9O2N. Aus voriger 
Saure mit H J  (D. 2,0) u. P in Eg. Krystallin. aus Bzl., Krystallchen aus A., E. 142°. —  
2-[ó-Phenylbutadieiiyl\-6-bromchinolin-4-carbonsaure, C20H14O2NBr. Aus 5-Bromisatin. 
Ziegelrote Nadeldrusen aus Eg., E. 255— 256°. — Von jeder Siiure sind wieder zahl- 
reielie Salze angegeben. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 1 8 . 14— 16.) L in d e n b a u m .

Hanns John, Chinolinderivate. VI. Syntliese der 2-Slyryl-3-alkylcliinolin-4-carbon- 
sduren. (V. vgl. vorst. Ref.) 2-Styryl-3-methylchinolin-4-carbonsdure, C19H150 2N. 
Aus Isatin u. Benzalmethylathylketon. Graugelbe Nadeln aus absol. A., F. 274° 
(Zers.). Methylester, C20H170 2N, Nadeln aus A., F. 131°. ■— 2-Styryl-3-malhyl-6-brom- 
chinolin-4-carbonsdure, C19H1,10 2NBr. Aus 5-Bromisatin. Gelbe Nadeln aus Aceton-W., 
F. 248—250° (Zers.). — 2-\o-Oxystyryl]-3-melhylchinolin-4-carbonsaure, C19H150 3N. 
Aus Isatin u. o-Oxybenzalmcthylathylketon. Braungelbe Krystallchen aus Eg., 
F. iiber 300°. — Von jeder Saure sind wieder zahlreiche Salze angegeben. (Journ. 
prakt. Chem. [2] 1 1 8 . 17— 19. Prag, Dtscli. Hyg. Inst.) L in d e n b a u m .

Yuji Shibata und Tei-ichi Asahina, Spektroskopische Untersuchung ton Amino- 
sdureanhydriden. II. Liclitabsorplionen einiger Aminosauren, ihrcr Ester, Peptide und 
Anhydride. (I. vgl. C. 1 9 2 6 . II. 219.) Folgende Substanzen wurden in W., A. oder 
Eg. spektroskop, untersueht: Glykokoll, Alanin, l-Leucin, l- u. d,l-Plienylalanin,
1-Tyrosin, Olykokollester, Tyrosinesler, Glycyl-l-leucin, Glycyl-l- u. -d,l-phenylalanin,
Glycyl-l-tyrosinanliydrid, Tyrosinanhydrid, Glycyl-l-leucinanhydrid, Leucinanliydrid, 
Glycyl-l-phenylalaninanliydrid, Phenylalaninanhydrid. Es hat sich gezeigt, daB nur 
diejenigen Verbb., welche eine Phenyl- oder Oxyphenylgruppe enthalten, selektiv im 
Ultraviolett absorbicren, also Phenylalanin, Tyrosin u. ihre D eriw . Eine Ausnahmo 
maclit Phenylalaninanhydrid, welches — viellcicht wegen der symm. Lagerung der 
beiden C6H5 — nur eine Endabsorption aufweist. Phenylalanin zeigt in 0,01-molarer 
Lsg. 2 Maxima bei 3780 u. 3900; die d,l-Verb. absorbiert genau so wie die 1-Vcrb. 
Tyrosin zeigt in 0,01-molarer Lsg. ein Maximum bei 3580. Es absorbiert selir ahnlich 
dem Phenol; in alkal. Lsg. ist das Band boi beiden in derselben Weise yersclioben. 
Daraus folgt, daB die Absorption vom Phenolkern herriihrt. Die D eriw . des Phenyl- 
alanins u. Tyrósins absorbieren ebenso wie die Muttersubstanzen. Samtliche Amino- 
saureanliydride sind — wie die in der 1. Mitt. beschricbenen — ais Dioxoverbb. auf- 
zufassen. — Diagramme im Original. (Buli. ehem. Soc. Japan 2 [1927]. 324—34. 
Tokio, Univ.) L i n d e n b a u m .

J. Bougault und L. D aniel, Uber Mercaptooxytriazine. B o u g a u l t  (Ann. Chim. 
[9] 5 [1916]. 317) hat gezeigt, daB die Semicarbazone von a-Ketonsiiuren leiclit zu 
6-substituierten 3,5-Dioxy-l,2,4-triazinen dehydratisiert werden konnen. Noch leichter 
u. glatter eyclisieren sich die entsprechenden Thiosemicarbazone zu 3-Mercapto-5- 
R-C -C O- N H  oxy-l,2,4-triazinen (nebenst.). Dargestellt wurden: 6-Phenylderiv., 

JL C9H,ON3S, F. 256°; 6-Benzylderiv„ C10H!ION3S, F. 194°; 6-{ji-Phenyl-
iS -M i-O b dthyl]-dcriv., CnHn ON3S, F. 210°. Die Verbb. sind saurer ais die 

Dioxytriazine u. konnen mit Phthalein ais einbas. Sauren titriert werden. Ihre Na- 
Derivy. liefern mit Alkyljodiden Mono- u. Diatlier, von denen jedoch bisher nur erstere 
rein u. krystallisiert erlialten wurden. -— Die Mercaptooxytriazine verlialten sich gegen 
NaOBr anders ais die Dioxytriazine. Wahrend letztere unter N-Entw. zu R-CBr„- 
CO-NH2 abgebaut werden, verliert z. B. obiges Benzyldcriv. keinen N  u. liefert ein 
krystallisiertes Prod., dessen Konst. noch nicht erkannt wurde. Von Hypochloiiten 
werden die Mercaptooxytriazine energiseber angegriffen; unter N-Entw. liefert das 
Benzylderiv. Phenylessigsaure, das Phenylathylderiv. fi-Phenylpropionsaure. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 8 6 . 151— 52.) L i n d e n b a u m .

A. Tschitschibabin und A. K irssanow, Uber die einfachen Homologen des 
Kodeins. Diese haben Vff. durch Umsetzung von Morphinnatrium mit p-Toluolsulfon- 
saureestern erhalten. Letztere aus p-Toluolsulfochlorid, dem entsprechenden Alkohol +  
Na-Alkoholat bei —10°. — Morpliin-n-propylaiher. Sd. Lsg. von 57 g trockenem 
Morphin in Lsg. von 4,87 g Na in 300 ccm Propylalkohol auf einmal mit 47 g p-Toluol- 
sulfonsaurepropylester versetzen, 2 Stdn. kochen, Propylalkohol mit Dampf entfernen,
2-n. NaOH zugeben, in A. aufnehmen, Base mit 2-n. HC1 ausziehen, mit 2-n. NaOH 
fallen, in A. aufnehmen, mit K ,C 03 trocknen, nach Entfernung des A. in A. losen, 
mit 36,5%ig. alkoh. HC1 neutralisieren, A. zugeben u. impfen. Das Hydroclilorid, 
Ci7H1s0 2N(0C3H7), H C 1 + H 20 , bildet Blattehen, F. 111— 114°, wasserfrei 150— 153°, 
11. in W., A., unl. in A., Bzl., Chlf. Wss. Lsg. schmeckt sauer u. wirkt auf der Zunge 
anasthesierend. Daraus mit verd. NaOH die freie Base, CnH ,80 £N(0C3H7) - f  %  H 20 ,
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zuerst_ olig, im Vakuum langsam erstarrend, Prismen aus A. -)- W., F. 69—70°, wl. 
in A., A., Bzl. — Morphin-n-butyl&ther. Darst. analog. Hydrochlorid, C17HlsO2N(OC4H0), 
HC1 +  H20 , aus A. -f- A., F. 101—104°, wassęrfrei 119—122°. Freie Base, C17H180 2N 
(0 0 ,H S), glasige M., swl. in W., 11. in A., A., Bzl. (Buli. Soo. chim. France [4] 41 
[1927]. 1649—52.) L i n d e n b a u m .

Max und Michel Polonovski, Pseudoscopin und Scopolin. (Vgl. C. 1927. 
II. 1585.) Diese beiden Basen unterseheiden sich niclit nur in ihren D eriw ., sondern 
auch in gewissen chem. Rkk., was mit einfacher geometr. Isomerie niclit erklśirt werden 
kann. Im Scopolin konnte bisher die Gruppe CH(OH) weder dureh Oxydation noch 
dureh Dshydratisierung bewiesen werden. Vff. haben daher die Frage gepriift, 
ob dies vielleicht beim Pseudoscopin moglich ist. Der Vers. entsprach den Erwartungen 
nur indirekt, hat aber die symm. Struktur der Base u. ilire enge Beziehung zur Scopi- 
niumbase bestatigt. Pseudoscopin wird von Cr03-H2S 04 (1 Atom O) schon in der 
Kalte sehnell oxydiert. Nach Alkalisierung liefert Dest. NH 2(CH3) u. der Riickstand 
m-Oxybenzaldehyd, beido Prodd. mit ca. 50% Ausbeute. Auficrdem entsteht ein 
amorphes, polymeres Prod. von Phenolcharakter. Die Rk. entspricht yollig dem 
Abbau der Scopiniumbase (1. c.). Das Pseudoscopinsalz wird offenbar zuerst zum 
Scopinonsalz oxydiert; dieses tautomerisiert sich zum Scopiniumsalz, welches sof ort 
Abbau erleidet:
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Scopolin osydiert sich sehr langsam u. liefert keinen m-Oxybenzaldehyd. — Von Eg.- 
H2S 04 bei 160° wird Scopolin nicht angegriffen, Pseudoscopin zu gleichen Tcilen in 
ein amorphes, polymeres, N-lialtiges Prod. u. in Scopolin iibergcfiihrt. Letzteres bildet 
sich dureh De- u. Rehydratisierung mit Umlagerung der O-Briicke. — Be.nzoylpse.udo- 
scopin, C15H170 3N, F. 142°. Hydrochlorid, F. 216°. Pikrat, F. 104°. Ghloroaurat, 
F. 220°. — Aceiyltropylpseudoscopin. Mit Acetyltropylclilorid. Glasige, alkal. M. 
Wird leicht zu Tropylpseudoscopin, C8H 12O N -0-C 0-C sHD0 , einem glasigen Isomeren 
des Scopolamins, yerseift. — Norpseudoscopin, C7H n 0 2N. Aus Pseudoscopin u. alkal. 
KMnO.j oder aus dem N-Oxyd mit Aeetanhydrid. F. 184°. Hydrochlorid, F. 262°. 
Pikrat, F. 225°. Chloroaurat, F. 220°. Gibt mit CH3J Pseudoscopinjodmethylat. —  
Pseudoscopylphenylcarbamat, C8H J20 N -0-C 0-N H -C 6H5. Mit CeH5-NCO in Bzl. 
F. 229°, swl., lackmusneutral. Hydrochlorid, F. 244°. Chloroaurat, F. 210°. — Scopolin 
gibt ein klebriges, laekmusalkal., in A. 11. Urethan. Hydrochlorid, F. 226°. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 147—49.) L in d e n b a u m .

H. Stauh, U ber die Brechwurzelalkaloide. Behandelt man das Emetin mit 
schwaehen Oxydationsmitteln wie Ferrichlorid, alkoh. Jodlsg. oder Brom, so findet 
Dehydrierung unter Umwandlung in die rotgefarbten Salze einer Ammoniumbase, 
des Dehydroemetins (Pym ans Rubremetin) statt (vgl. z. B. K a r r e r , C. 1917. I. 1104; 
Carr, Pyman, C. 1914. II. 787). Fiir das Dehydroemetin nchmen B r in d le y  u . Pym an  
(C. 1927. II. 705) die Struktur I an. — Beim oxydativen Abbau des Dehydroemetins 
fand Vf. neben m-Hemipinsaure u. einem bisher unbekannten Prod. 2 Substanzen, 
das Dioxydehydroemetin, das ein dem Dioxyberberin entsprechender Korper zu sein 
sclieint. Das andere nur in einzelnen Fallen u. auch dann nur in auBerst geringer Menge 
entstehende Oxydationsprod. „Substanz D “, C2SH340 j3N2, enthalt noch das C-N-Skelett 
des Emetins. Auf Grund dieser Befunde stellt Vf. Formel II fiir Emetin, D I fiir De
hydroemetin u. IY fiir Dioxydehydroemetin auf, nach denen es sich bei den Brech- 
wurzel-Alkaloiden um D eriw . von Diisoehinohnbasen vom Typus des Corydalins 
handclt. Vf. betont jedocli den hypothet. Charakter dieser Strukturbilder.

V e r s u e h e .  Hydrochlorid des Emetins, C29H40O4N2, 2HC1, Sintern zwischen 
197—212° unter Braunfarbung, Zers. oberhalb 235°; Hydrobromid, C29H40O4N 2, 2HBr,
F. 248° (n. k.). Mit alkoh. Jodlsg. im Autoklaven erhitzt entsteht das Jodid, F. 189
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bis 190° (n. k.). CMorid, aus Aceton, E. 178° (n. k.). Psycliotrinmethylather wurde liierbei 
ais Oxalat isoliert. Zers. des wasserfreien Salzes bei 155°. Die Einw. von Br in Chlf. 
auf Emetin in Chlf. ergab bei Zimmertemp. bzw. unter Kiihlung mit W. Dehydro- 
emetiribromid, C29H33OilN2Br mit weehselndem Krystallwassergeh., je nach der Krystalli- 
sationsart. Goldgliinzende Krystalle (aus W.). Ein bei 60° getroeknetes Praparat 
sinterte unter Verfarbung bei 169° u. schm. unter Zers. von 195“ an, wahrend ein 
aus A. mit A. gefalltes, nach dem Waschen mit A. lichtgeschiitzt iiber Atzkali im Vakuum 
getroeknetes Praparat bei langsamem bzw. raschem Erhitzen bei 176° bzw. 130° sinterte 
u. bei 205° (n. k.) bzw. 150° schm. Das Bromid ist sowohl in Lsg. ais in Substanz 
lichtempfindlich. Jodmethylat, C30H30O4N2Br 5 H ,0 , hellrote Nadeln (aus A.), 
Sintern bei 161°, Zers. bei 184—189° (n. k.) in geschlossener Capillare. LI. in Aceton, 
Methylalkohol, Chlf. u. h. W., wl. in k. W. u. k. A., unl. in A. — Die gemaBigte Oxy- 
dation des Dehydroemetinbromids mit KMn04 ergab Diozydehydroemetin, CjgHjoOoN.,, 
in geringer Menge. Nadeln (aus Chlf.-A.). Dunkeln bei 300°, bei 305° noch nicht ge- 
schmolzen. L. in warmem Chlf. u. Eg., in den iibrigen organ. Losungsmm. unl. Wird 
von h. 5%ig. NaOH kaum angegriffen. Konz. H2S 04 lost es teilweise mit olivgrimer 
Earbe. Svbstanz D, C29H340 13N2, hellgelbe, mikrokrystallin. Nadeln (aus 95°/0ig. A.). 
Zers. bei 244° (n. k.). LI. in A., Aceton, Chlf., W., in A. unl. Das atherldsliche Oxydations- 
prod. krystallisiert in Nadeln (aus W.). Zers. sieh bei 248—256° (n. k.) im geschlossenen 
Róhrchen zu einer gelbbraunen M., die bei 290° noch nicht gesehmolzen ist. LI. in h. 
A. u. Eg., wl. in li. W. Wird von h. 10%ig. KOH unter Aufspaltung gel. — Die totale 
Oxydation des Dehydroemetinbromids mit KMn04 liefert ebenfalls auBerst geringe 
Mengen Dioxydehydroemetin, m-IIemipinsaure, identifiziert ais m-Hemipiiiathylimid 
vom E. 227° (n. k.). (Helv. chim. Acta 10 [1927]. 826—37. Zuricli, Uniy.) B e r e n d .

L. Ruzicka und E. A. Rudolph, Zur Eenntnis der Gallenstiuren. Nach den 
Unterss. von WlELAND, S c h l ic h t in g  u. J a c o b i  (C. 1 9 2 7 .1. 443) kann fiir die Gallen- 
sauren mit gewisser Walirscheinlichkeit das C-Geriist entsprechend der Eormel I auf- 
gestellt werden. Um die Gliederzahl des Ringes IV u. die Art der Verkniipfung desselben 
mit dem Ringe H I zu ermitteln, wandten Vff. den dehydrierenden Abbau mit Braun- 
stein u. H2S04 an. Bei der Oxydation des Cholatriensaureathylesters entstand Benzol- 
penlacarbonsaure u. aus Clwlesterin konnte Mellophansaure, Benzolpe.ntacarbonsav.re. 
u. Benzolliezacarbonsaure erhalten werden. Diese Abbauprodd. lassen jedoch eine 
SchluBfolgerung iiber die Konst. der Ausgangsstoffe nicht zu. Bei der Decarboxylierung

*) Vgl. FuGnote im Original.
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•der Choloidansaura (II) durch Natronkalkdest. (P a n z e r , C. 1906. II. 607; BORSCHE, 
ABDERHALDENs Handbuch der biolog. Arbeitsmethoden, Abt, I, S. 261) erhielten 
Vff. ein Gemisch stark ungesatt. Kohlemyasscratoffc, das von ca. 100° (720 mm) bis 
gegen 200° (12 mm) dest. 3 Fraktionen ergaben auf Grund der Mol.-Refr. Best. folgende 
Anzahl der Ringe u. Doppclbindungen:

Kp. Ungeftihre
Formel

Anzahl der 
Ringe

Anzahl der 
Doppclbindungen

170-180° ( 7 3 0 ) ..................... C„HI0 1—2 3 - 2
125—135“ ( 1 2 ) ..................... CisHjo 2 2
170—180° ( 1 2 ) ..................... C10H20 2 4—5 ■
Diese Kohlenwasserstoffo bilden keine Pikrate. Auch nach der Dehydrierung mit 
Śchwefel konnte kein Pikrat isoliert werden. Aus diesen Befunden folgt, daB Ring IV  
kein an den Ring II direkt angegliederter Sechsring sein kann.

II

i i i CbH,
CI-I3

.■ÓH-CIIj-CIL-COOH

ĆH-ĆH„.CH„-CdÓH HO O C/ ^ ^ —— CH.
HOOCv JCHj COOH

/
CII2

V e r s u c h e. 30 g trockenes Bariumcholoidanat geben beim Erhitzen mit 70 g 
Natronkalk auf 300° (12 mm Druek) 50 g Dcstillat. Dieses wird in Pentan aufgenommen, 
mit NaOH geschiittelt, getrocknet u. iiber Na destilliert. 25 g vom Kp. ca. 100° (720 mm) 
bis iiber 200° (12 mm) ergaben nach wicderholter fraktionierter Dest. 14 Eraktionen, 
von denen folgende untersucht wurden: Fraktion 2, 170—180° (720 mm), 2,2 g; 
F raktion7,125—135°(12 mm), 1,2 g ;Fraktion 1 1 ,170—180°(12 mm), 1,7 g. Fraktion2,

D .,20 0,8792; nD=° =  1,4968; MD =  49,21. — Fraktion 7, C15H,0, D ,,21- 0,9441;
-  -  1,5558; MD =nD21 =  1,5373; MD =  66,2. — Fraktion 11, C19H26, D. 4220,9707; nD22:

84,72. (Helv. chim. Acta 10 [1927]. 920—25. Zurich, Techn. Hochschule.) B e r e n d .
W ilhelm  Steinkopf, Cholesterin ais Muttersubstanz des Erdols. Es ist kaum 

angangig, wie Z e l i n s k y  (vgl. C. 1927. II. 2763) das Cholesterin ais Muttersubstanz 
des Erdols zu betrachten. Im tier. Organismus weisen nur die Teile erheblichere Mengen 
davon auf, die den weitaus kleinsten Tcil des Organismus ausmachen. Es konnen sich 
also wohl Cholesterinzers.-Prodd. dem Erdol beigemengt haben. — Dic katalyt. Zers. 
des Cholesterins kann sich durch Kieselgur vollzogen haben (vgl. St e i n k o p f , C. 1920. 
III. 516). — Bei Torsichtiger Zers. bilden sich auch linksdrehende Prodd. aus Chole
sterin; in Erdolen konnen auch selir geringe Mengen unverandertes Cholesterin nach- 
gewiesen werden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2609—10. Dresden, Techn. 
Hochsch.) ' B u s c h .

E. Biochemie. v
E ,. Enzym chem ie.

Rudolf W eidenhageil, Zur Kenntnis der Melibiase. I. Es wurden zunachst die 
Eigg. der Melibiase aus untergariger Hefe, sowie ihre Rk.-Kinetik untersucht, woriiber 
berichtet wird. Das Enzym ist durch Abtótung der Hefe mit asept. Mitteln bei gleich- 
zeitiger Neutralisierung der bci der Autolyse entstehenden Sauren quantitativ mit 
W. aus der Zelle herauszulosen. Die Wrkg. der Melibiase entspricht in ihrem zeit- 
lichen Verlaufe der von W il l s t a t t e r  u. Op p e n h e im e r  untersuchten Hefenlactase; 
sie zeigt einen vom Gesetze der monomolekularen Rk. stark abweichenden Verlauf; 
die Geschwindigkeitskonstante fallt wahrend der Spaltung regelmiiBig u. bedeutend 
ab. Das Optimum der [H‘] liegt bei pn =  5,0. Proportionalitat zwischen Geschwindig- 
keit der Rk. u. Enzymmenge trat nur im Bereiche 1 zu 2 bei kurzer Dauer des Vers. 
auf; bei langerer Einw. u. im weiteren Berciche traten starkę Abweichungen auf. 
Die Ggw. einer a-Methylgalactosidase in untergariger Hefe wurde bestatigt. (Ztschr. 
Ver. Dtsch. Zuckerind. 1927. 696—708.) R u h l e .

X. 1. 79
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M. Bridel und M. Besm arest, Ober ein Verfahren, welches aus dem Olkuchen der 
bitteren Handel Amygdalosid (Amygdalin) und Emulsin zu extrahieren geslattet. Der 
Olkuchen der bitteren Mandel enthalt ziemlich reichlich Amygdalosid u. hydrolysierende 
Fermente. Vff. haben nun gefunden, daB beim Kolieren des Olkuchens mit 70-gradigem 
A. Saeeharose u. Amygdalosid trotz der anwesenden Fermente vollstandig in die 
Kolatur ubergehen, u. danach folgendes Verf. ausgearbeitet: 500 g Olkuchen mit 
2500 ccm 70-griidigem A. 24 Stdn. auslaugen, Ruckstand (326 g) trocknen, aus der 
FI. A. durch Dest. entfernen, wss. Lsg. vom Ol durch Filtrieren trennen, im Vakuum 
verdampfen, Ruckstand aus 90-gradigem A. umkrystallisieren. Erhalten Amygdalosid 
mit 3% Ausbeute. Obigen Ruckstand 48 Stdn. mit der 4-fachen Menge toluolhaltigen 
W. behandeln, abpressen, filtrieren, wie ublich auf Emulsin yerarbeiten. Ausbeute
1,4%. Rotliches Pulver, dichter ais Emulsin aus siifien Mandeln. Enthalt 3 Fer
mente: fi-Glykosidase, Lactase u. Sucrase. — Obige Olkuchen sind demnach eine billige 
Quellc fiir Emulsin u. liefern daneben Amygdalosid. (Compt. rend. Acad. Sciences 
185 [1927]. 1514—15.) L in d e n b a u m .

Robert T. Hance, Die Wirkung von Róntgenstrahlen auf Tyrosinase. Bei der Rk. 
zwischen Tyrosin u. Tyrosinase entsteht Melanin. Werden Kartoffeln, die Tyrosinase 
enthalten, mit Róntgenstrahlen bestrahlt, so wird die Fahigkcit des wss. Tyrosinase- 
auszugs zur Bldg. von Melanin mit Tyrosin stark erlióht, u. zwar ist diese Erlióhung 
proportional der Róntgenstrahlendosis. Liingere ais 2-std. Einw. der Róntgenstrahlen 
wirkt nieht mehr, u. allzulange Róntgenbestrahlung hemmt die Aktiyitat der Tyro
sinase. (Science 66 [1927]. 353. Rockefeller Inst. for Medieal Res.) E. J o s e p h y .

Alfred Neumann, Die nicht an Hamoglobin gebundenen Oxydasen und Peroxydasen 
(Oxone) des rolen Knochenmarkes und ihre Eigenschaften. I. Mitt. Vorbemerkungen, 
Technik der Darslellung. (Ygl. Fol. haem. 32. 167 [1926].) Ais Sammelbezeichnung 
fiir jene Eigg., die einem Kórper durch die Ggw. von Oxydasen u. Peroxydasen (Indo- 
phenolblausynthese, Benzidin-, Guajakrk. usw.) den Charakter eines Atmungskórpers 
yerleihen, war friiher der Ausdruck oxydatives Prinzip gebraucht. Vf. nennt solche 
Kórper jetzt, mit Ausnahmc des Hamoglobins, das eine ganz selbstandige Stellung 
unter den Atmungskórpern einnimmt, Oxone. Bisher war von P e b k y  das Oxon der 
Leukozyten aus dem Knochenmark vom Pferd dargestellt, das in den Leukoeyten vor 
allem in den granularen Anteilen vorkommt. Die Darst. eines solehen hamoglobin- 
freien Kórpers mit oxydativem Charakter aus dem Knochenmark von Pferd, Rind u. 
Kalb mit fiilfe hyperton. NaCl-Lsg. wird beschrieben. Das Praparat dtirfte aber eben- 
falls in der Hauptsache den leukocytiiren Anteilen des roten Knochenmarks entstammen. 
(Folia Haematologiea 35 [1927]. 8 Seiten Sep.) L o h m a n n .

Alfred Neumann und Erwin Gratzl, Die nicht an Hamoglobin gebundenen Oxy- 
dasen und Peroxydasen des roten Knochenmarkes (Oxone) und ihre Eigenschaften. II. Ein- 
flu/3 der Oxone auf das Blulbild. (I. vgl. vorst. Ref.) Bei Hunden bewirkte die Injektion 
verschiedener Oxonpriiparate in minimalen Mengen eine Steigerung des Leukocytcn- 
spiegcls mit einem Maximum gegen den 8. Tag nach der Injektion u. oft noch mit einer
2. Zacke gegen den 17. Tag. Kaninchen waren weniger empfindlich. (Folia Hacmato- 
logica 35 [1927]. 27 Seiten Sep.) L o h m a n n .

St. J. Przylecki und L. Rogalski, Das bicgenetische Gesetz und die Funktionen 
der lebenden Organismen. I. Die Gegenwart der Uricase in den Embryoncn von Vdgeln. 
Der Satz, daB die Ontogenese eine kurze Wiederholung der Phylogenese darstellt, soli 
im Bereich des Stoffweehsels gepriift werden. Ausgewaelisene Vógel haben keine 
Uricase; in der embryonalen Entw. sollte aber ein Zustand durchlaufen werden, in dem 
dieses Enzym auftritt. Es wird Erabryonalbrei von Hiihnern verschiedener Brutstadien 
mit Harnsaure versetzt u. nach ciniger Zeit die nicht verbrauchte Harnsaure bestimmt. 
Uricase ist an der Verminderung der Harnsaure vom 2. Bebriitungstage an, an dem 
die Unters. begann, bis zum 10. nachzuweisen; der Geh. an Uricase ist anfangs am 
starksten. (Arch. Int. Physiol. 29 [1927], 423—30. Warschau, Lab. de Biocbimie, 
Faeulte de Mód. vet.) W adehn.

E4. Tierchemie.

Jean Timon-David, Beitrag zur Kenntnis der Insektenfelle: Uber die Butler der 
■Blaltlause des Terpenlinbaumes. Es handelt sich um das Fett von Pemphigus utri- 
eularius u. eomicularius Pass. Die groBen Gallen, zu denen sich diese Blattlause 
gruppieren, wurden zuerst mit A: gewaschen, um Uberreste einer wachsartigen Sub- 
stanz zu entfernen, dann mit Sand verrieben u. mit A. extrahiert. Man erhielt ein heli-
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gelbes Fett, welches leicht prachtige spliar. Krystalle von F. 35° bildet. Ausbeute 
ca. 20%. Konstanten: VZ. 255, JZ. 1,5, REICHERT-MEISSL-Zahl 9,9, P o l e n s k e - 
Zahl 24,7. Die unl. Fettsauren zeigen F. 38,5°, Neutralisationszalil 256,9, mittleres 
Mol.-Gew. 21S. Danach liegen Glyceride gesatt. Sauren von kurzer Kette vor. Dio 
unl. Fettsauren wurden in die Athylester iibergefiihrt u. diese im Vakuum fraktioniert. 
Dio 1. Fraktion erwies sich ais Laurinsaureester, die 2. Fraktion ais ein Gemisch. Dies 
butterartige Fett besteht also aus den Glyceriden von 1. fluchtigen Sauren (Butter- 
siiuregruppe), unl. fluchtigen Sauren (Caprylsauregruppe), Laurinsaure u. lióheren 
Sauren, wenigstens bis zur Palmitinsaure. Durch seinen starken Geh. an niederen 
Sauren ist es den anderen Insektenfetten vergleichbar, unterscheidet sich aber von 
diesen durch das fast ganzliche Fehlen ungesatt. Sauren. (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 8 6 . 104—06.) L i n d e n Ba u m .

R. W . Seuffert, Studien zur chemische.ii Zusammemetzung der Muschelfliissigkeit 
und der Asche von Anodonta. Nach den Ergcbnissen von Ernst Scheffrahn, Karl 
Altenhofen, Johannes Schómmel und H. G. WaBmund. Der Goh. der in der 
Narkose abtropfenden Muschelfl. u. der Gewebe an anorgan. Bcstandteilen wird er- 
mittelt, um eine physiolog. Salzlsg. fiir Musclielverss. herzustellen. (Beitr. Physiol. 
3  [1927]. 295— 332.) M e i e r .

T. Ichim i, S. Morimura, Y. Masumizu und T. Yazawa, Untersucliungen iiber 
Cetacea. XXIV. Uber die Zusammmsetzung des Ilarns. (XXIII. vgl. S u z u k i , Japan. 
Journ. Med. Sciences. II. Biochemistry 1. 97; C. 1 9 2 6 . I. 148.) Ausfuhrliche Analysen 
von Walharnen (Seiwale u. Finnwale), die in ihrer Zus. etwa verd. Carnivorenliamen 
entsprechen. (Japan. Journ. med. Sciences. II. Biochemistry 1 [1927]. 119—24. Kaiserl. 
Univ. zu Sendai, Med.-chem. Inst.) L o h m a n n .

Yoshio Okahara, Untersucliungen uber Cetacea. XXV. Uber den Oxalsduregehall 
des Seiwalharns. (XXIV. vgl. vorst. Ref.) Im Walharn wurden 20—40 mg Oxalsaure/ł 
gefunden. (Japan. Journ. med. Sciences. II. Biochemistry 1 [1927]. 125—26.) Lom i.

Kiyoo Takemura, Untersucliungen uber Cetacea. XXVII. Uber die Milch vcr- 
schiedener Walarten. (XXV. vgl. vorst. Ref.) Untersucht wurde die Milch von 1 Sei-, 
1 Finn- u. 3 Pottwalen. Das spez. Gew. schwankto zwischen 1,013—1,041; die Gefrier- 
punktserniedrigung betrug 0,710—0,789°. Der Durchmesscr der Fottkugelchen betrug: 
in einem Fali 3—8 /<, in einem anderen 9— 12 //. Der Trocke.nriickstand war etwa 
42—45% (einmal 28,4%), Gesamt-N 1,420—1,887%, Rest-N 0,152—0,180%, Mengo 
der durch Gerbsaure fiillbarcn EiweiBstoffe 3,73— 4,51%, Fettgeh. 23,8 (Finnwal) bis 
37,4% (Pottwal). Bei einer Pottwalmilch betrug der Zuckergeh. 0,12—0,13%. —  Die 
Milch war mattweiB, von siruposer Konsistenz u. schmeckte rahmartig; der pn frischer 
Milch war bei 25° =  6,65, verringerte sich beim Stehen, (Japan. Journ. med. Sciences.
II. Biochemistry 1 [1927]. 131—34.) L o h m a n n .

Yutaka Furuhashi, Untersucliungen iiber Cetacea. XXVIII. Uber den Gesamtbasen- 
gehalt des Harns. (XXVII. vgl. vorst. Ref.) Menge u. Konz. der Basen schwanken in 
verschiedenen Walharnen nur wenig. Es wurden in 8 Proben gefunden 9,9—12,8%0 Cl,
0,49—0,78°/00 Gesamt-P, von denen 80—90% anorgan. P sind, 0,14—0,19%o Sulfat,
0.403—0,443-n.' Base. (Japan. Journ. med. Sciences. II. Biochemistry 1 [1927]. 135
bis 136.) .. L o h m a n n .

Hirokichi H ayashi, Untersuchungen iiber Cetacea. XX IX. Uber Allcalien und 
alkalische Erdcn in verschiedenen Horngeweben. Ein Beitrag zur Frage der Keratinisation. 
(XXVIII. vgl. vorst. Ref.) Unters. der frischen Epidermis von Kopfhaut, Schwanzhaut, 
Schleimhaut des ersten Magens u. der Barten von Seiwalen auf den Geh. an W., Fett, 
N, Asche, sowie auf dereń Zus. aus Na, K, Ca u. Mg; Vergleich untereinander u. mit 
der Zus. der Horngewebe von Landsaugern. (Japan. Journ. med. Sciences. II. Bio
chemistry 1 [1927]. 137—49.) L o h m a n n .

Yutaka Furuhashi und Teijiro Yazawa, Untersucliungen iiber Cetacea. XXX. 
Eine Vorprobe zur Untersuchmig betreffend der Funktion der Leber. (X X IX . vgl. vorst. 
Ref.) Analyse eines wss. Kochestrakts von Seiwalleber. Gefunden wurden 0,99%
1. N, 1,3% Zucker u. 1% Glykogen. (Japan. Journ. Med. Sciences. II. Biochemistry
1  [1927], 151—52.) L o h m a n n .

Kiyoo Takemura, Untersucliungen iiber Cetacea. XX XI. Weiteres iiber die Gelenk- 
fliissigkeit. (XXX. vgl. vorst. Ref.) Die Gefrierpunktserniedrigung der Synovialfl. 
eines Seiwals. ist 0,671°, Reduktionskraft nach B a n g  entsprechend 0,008— 0 ,0 1 3 %  
Zucker, Trockenriickstand 2,5— 3 % , davon 1 %  Asche. Geh. in mg-% an Na 201,2, 
K 3,8, Ca 62,5, Mg Spuren, Cl 371 ,3 ; SO., Nuli. Gesamt-N 0,27—0 ,3 % , davon Rest-N

79*
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etwa 0,1%. Der charakterist. EiweiBltOrper der Synovia wird durch verd. Essigsauro 
ais ldebrigoM. abgeschieden, die bei Zimmertemp. in konz. Essigsauro schwcr, in HCł
1. ist, 1. in h. Essigsaure, aus der sio beim Verd. mit W., besondors unter NaCl-Zusatz 
W’ieder ausfallt. N-Geli. des SynoyiaeiweiBes etwa 13%. Die frischo Synovialfl. flockt 
beim Sieden nicht aus; sie scheint kein weiteres Protein zu enthalten, sicher kein Albumin 
bder Globulin. (Japan. Journ. med. Sciences. II. Biochemistry 1 [1927]. 153 
bis 157.) L o h m a n n .

Teijiro Yazawa und Takeo Sasaki, Untersuchungen uber Cetacea-. XXXII. Uber 
organische Sauren im Iiarn. (XXXI. vgl. Yorst. Ref.) Analyse von 5 Sei- u. Finnwal- 
harnen. Dichte 1,023— 1,045, N-Geh. 9,1—20,5%o, Kreatinin 0,28—1,71%0, Menge 
der organ. Sauren in ccm 0,1-n. Siiure pro Liter 2444, 2752, 2395, 800 u. 352 (im n. 
Menschenharn 300—:600). Ph nach Mo r im u r a  5,5—6, NH3-Geh. gering. Der Wal- 
harn ist also kein typ. Acidosisharn. — Die GróBe des Kohlenhydratstoffweehsels der 
Wale entspricht der der Landsauger. Es wird angenommen, daB bei den Waleń wegen 
der nur zeitweisen 0,-Aufnahme die Fette oder Kohlenhydrate nicht so weit wie bei 
den iibrigen Saugern abgebaut werden. (Japan. Journ. med. Sciences. II. Biochemistry 
1 [1927]. 159—62.) L o h m a n n .

Yoshibumi M asum izu, Untersuchungen uber Cetacea. X X XIII. Uber den 
Glykogengehalt der Cetaceenleber. (XXXII. vgl. vorst. Ref.) Der nephelometr. bestimmte 
Glykogengeh. von Sei- u. Finnwalen betrug 5—10 Stdn. nach dem Tode des Tieres 
1,38—3,70% (einmal 10,0%?), bei Pottwalen 16— 20 Stdn. nach dem Tode 0,36 u. 0%. 
(Japan. Journ. msd. Sciences. II. Biochemistry 1 [1927], 163—64.) L o h m a n n .

Es. Tierphysiologie,

O. K lein und H. Holzer, Weitere MiUeilungen uber Insulinhypoglykamie und 
Insulinshock beim Mensclien. (Vgl. C. 1928. I. 370.) Hohe Kolilenhydratreseryen 
begunstigen bei gleicher Hóhe des Blutzuckerspiegels den Eintritt des Insulinschocks, 
wahrend die Bldg. von Kohlenhydrat aus anderen Substanzen, insbesondere aus Fett 
in der Leber, wie dies beim aeidot. Diabetes u. bei der Hungeracidose der Fali ist, 
dem Eintritt des Schocks entgegenwirken. Die Beziehung von Anstieg der Alkali- 
reserve u. Alkalischwerden des Urins zum Insulinsehock u. zur Insulinhypoglykamie 
ist noch nicht geklart. Es scheint, daB Uberrentilation, Alkalose u. Alkaliausschwem- 
mung Begleit- oder Folgeerseheinungen der mit der Insulinhypoglykamie einher- 
gehenden zentral-nervósen Vorgange darstellen. Schwerer hypoglykiim. Schock 
kann auch bei saurer Harnrk. u. n. Alkalireserye eintreten, wahrend der Hypoglykamie 
braucht letztere gegeniiber dem Ntichternwert nicht erhoht zu sein. (Ztschr. klin. 
Med. 107. 94—112. Prag, Dtsch. Mediz. Uniy.-Klinik.) F r a n k .

M. Turkeltaub, Uber die direkte. Wirkung von Badem diverser Zusammensetzung 
auf die Alkalireseroen und den Blutgasgehalt bei Arthritikem. In der Periodo der klin. 
ausgesprochenen allgemeinen Bade-Rk. vermindern sich die Alkalireseryen des Blutes, 
nach dem Abklingen der Rk.-Erscheinungen nehmen sie wioder zu. Wahrend des
1. Schlammyollbades von 32° R nimmt im yenosen BI u te der Arthritiker der 0 2 u. 
C02-Geh. bereits in der 10. Min. ab u. dio Alkalireserven steigen an, bei dem wieder- 
holten Schlammyollbad findet im Blute desselben Patienten ein 0 2-Anstieg u. ein 
Alkalireseryenabfall statt. Sowohl beim 1. m e auch bei wiederholten Soolbadcrn 
wird eine Abnahme der 0 2-Menge u. eine CO,- u. Alkalireseryezunahme im Blute 
beobachtet. Wahrend des Minerałwasserbades, 29° R, nimmt der 0 2-, C02- u. Alkali- 
reservengeh. in der 10. Min. zu. Bei dem Sonnenbad, 29° R, steigt der 0 2- u. C02- 
Geh. im yenosen Blut in der 10. Min. bei yollstandiger EntblóBung des Patienten. 
(Ztschr. klin. Med. 107. 181—96. Odessa, Lenin-Sanatorium.) F r a n k .

K. Grassheim und E. Lucas, Uber den Phosplwrgeha.lt des Serums bei Nieren- 
lcrankheiten. Die Menge des saurelóslichen P im Serum Normaler betragt im Durch- 
schnitt 2—3,5 mg-%, die des organ. 7—9 mg-%. Wahrend der heiBen Jahreszeit 
mit starker Sonnenstrahlung sind die Werte, besonders die des anorgan. P, hoher ais 
in der kalteren Jahreszeit. Die Gesamtmenge des organ. P im Serum soli einen Geh. 
von 12 mg nicht liberschreiten. Die P-Erhohung geht meist mit dem Grade der 
Funktionsstorung der Niere parallel. (Ztschr. klin. Med. 107. 172—80. Berlin, 
Charitó.) F r a n k .

Robert Blum, Vom Rhodangelw.lt in Serum und Liguor cerebrospinalis. Die Rhodaiu 
bestst. wurden mittels einer yon S c h r e ib e r  modifizierten FeCl3-Methode colorimetr. 
durehgefiihrt. Im n. Serum wurden durchschnittlich 0,03—0,06 mg% Rhodan ge-
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funden. Irgendeine GesetzmaBigkeit im Sinne einer Rhodanverminderung oder 
*vermehrung konnte bei einzelnen Krankheiten nicht festgestellt werden, Falle von 
genuiner Hypertension zeigten keine Erniedrigung des Rhodanspiegels im Serum. 
Eine Vermehrung um das 2—4-fache fand lediglich durch Tabakgenufl statt. Bei 
Rhodanverabreichung per os stieg das Serumrhodan rasch bis auf etwa 1,5 mg-°/0, 
nahm aber bei weiteren Gaben nicht mehr zu. Nach Aussetzen des Mittels ging der 
Rhodangeli. des Serums nur ganz allmahlieh zuriick, erst nach etwa 3 Wochen war 
der Ausgangswert erreieht. Im Liquor cerebrospinahs fanden sich die gleichen Durch- 
schnittswerte wie im Serum. Das Rhodan sclieint ais stark ąuellende, permeabilitats- 
steigernde Substanz miihelos alle Zellen des mensclilichen Kórpers gleichmiifiig zu 
durchdringen. (Ztschr. klin. Med. 1 0 7 . 61—71. Augsburg, Stadt. ICrankenh.) Ek.

H .H . van der Zoo de Jong, Beitrag zur Kenninis der Hamatoporphyrinurie. 
Im Harn yon Porphyriepatienten scheint das Porphyrin zum Teil in entgifteter Eorm 
ais Verb. mit dem ungiftigen braunen Earbstoff Urofuscin vorzuliegen. Diese Verb., 
vom Vf. „Porfuscin“ genannt, zers. sich langsam schon bei langerem Stehen des Hams 
unter Dunklerfarbung, rascher bei 1/,1-std. Erwarmen mit verd. HC1 im sd. Wasserbad. 
Da bei der kongenitalen Eorm der Porphyrinurie — im Gegensatz zur akuten Eorm —-* 
das Porphyrin im Harn gegeniiber dem Urofuscin yorherrscht, u. da auch in diesem Eall 
Uberempfindliehkcit der Patienten gegen Licht besteht, so yermutet Vf., dafi bei der 
kongenitalen Eorm dem Organismus die Eahigkeit fehlt, das Porphyrin durch Bldg. 
von Porfuscin zu entgiften. (Nederl. Tijdsehr. Geneeskunde 7 2 .1. 165— 68. Med. Klin. 
d. Univ. Groningen.) PlEPER.

P. J. Cammidge, Die lclinische Bedeutung der Dexlrinurie. Das Auftreten von 
Destrinen im Harn weist auf Funktionsstorungen in der Leber oder in der Hypophyse 
oder im Pankreas hin. Im Ealle einer Erkrankung des Pankreas tritt Dextrin schon 
in einer Zeit im Harn auf, in der sonstige Anzeichen des Diabetes noch kaum erkennbar 
sind; dio Beachtung dieser Erscheinung diirfte Eriihdiagnose erleichtern. (Lancet 2 1 3  
[1927]. 1386—89.) W a d e h n .

E. C. van Leersum, Mangel an Yitam inA und Nierensteinbildung. Verss. an 
Ratten, die mit Vitamin A-freier Kost ernahrt wurden. Es konnte ein deutlicher Zu- 
sammenhang zwischen dem Mangel an fettlóslichem Vitamin u. der Bldg. von Nieren- 
steinen nachgewiesen werden, wahrscheinlich infolge Epithelzellveranderungen der 
Nierenkanalchcn. (Brit. med. Journ. 1 9 2 7 . n .  873—74. Amsterdam, Niederland. 
Instst. fiir Ernahrungsforschung.) F r a n k .

Thomas Hugh Milroy, Der Wechsel in den ćhemiscten Vorgangen bei der Muskel- 
tatigkeit. Inhalt eines Vortrages mit anschliefienden Diskussionen. (Brit. med. Journ. 
1927. II. 856—62. Belfast Univ.) F r a n k .

K. Kindler, tjber Beziehungen zwischen chemischer Konsliiulion und pharma- 
kologischer Wirkung. Vf. zeigt die Beziehungen zwischen chem. Konst. u. pharmakolog. 
Wrkg. an der Brauchbarkeit der Narkotika, Sehlafmittel u. Lokalanasthetika, die von 
der Loslichkeit u. der Reaktionsfahigkeit der chem. Verb. abhśingig ist. Auf Grund der 
Konstitutionsformel der chem. Verbb. lafit sich ein Schlufi auf ihre pharmakolog. Wrkg. 
ziehen, wie Vf. an zahlreichen Beispielen erlautort. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtseh. 
pharmaz. Ges. 266. 19—33.) L. J o s e p h y .

P. W olff, Zur Behandlung und Bekdmpfung der Alkaloidsuchłen (Morphinismus, 
Cocainismus usw.). Auswertung einer Rundfrage. I. Die Umfrage umfafit alle staat- 
liehen u. privaten einsehlagigen Anstalten u. Arzte. Unter 198 Antworten wird von 
114 die plótzliche Entziehung auch der Opiate bevorzugt; 83 Beobachter (nicht Falle!) 
haben Sucht mit Eukodal beobachtet, 59 mit Pantopon, 45 mit Heroin, 30 mit Tri- 
vahn, 27 mit Eumecon, 17 mit Dicodid, 12 mit Laudanon, 8 mitDilaudid, 2 mit Holopon, 
1 mit Paramorfan, 19 mit Opium einschliefilich Tinktur. —  Im I. Abschnitt werden 
die Vorteile der verschiedenen Entziehungsmethoden (plótzlich, schnell, langsam usw.) 
ausfiihrlich gegeneinander abgewogen, ebenso die Bewertung der die Entziehung 
imterstiitzenden Praparate (Hypnotica, Antidolorosa, unspezif. Therapie u. v. a.). 
(Dtsch. med. Wehsehr. 54 . 7— 10. 51—53. Berlin.) P. W o l f f .

P. W olff, Zur Behandlung und Bekdmpfung der Alkaloidsuchłen (Morphinismus, 
Cocainismus usw.). Auswertung einer Rundfrage. II. Die Verwenduru; von „Ersaiz- 
milteln“ . H I. Morphio-Cocainisimis und ąndere Mischsuchten. IV. Sucht mit Eukodal 
Pantopon, Heroin, Trivalin, Dicodid, Dilaudid, Opium und anderen Opiumprdparaten. 
(I. Ygl. Yorst. Ref.) II. Unter ,,Ersatzmitteln“ bei Opiatsuehten sind nur opiat- bzw. 
morphinhaltige Praparate zu verstehen. Die Verabfolgung derartiger Praparate (etwa
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Pantopon oder Narkophin) wahręnd der Entziehung ist absolut zu verwerfen. Nament- 
lieh iiber Eumecon, vor dem auch sclion mehrfach von Landerrcgierungen gewarnt 
wurde, ist das Urtcil fast einstimmig unbedingt abfallig. Eumeconismus ist niclits 
anderes ais Trinkmorpliinismus mittels einer Eumecon genannten Morphinlsg. Aucli 
Eukodal u. Trivalin, die noch ausfiihrlicher besprochen werden, sind durcliaus un- 
geeignete „Ersatzmittel". —- III. Die Mischsuchten sind eher noch ernster zu nehmen, 
ais die ,,reinen“ Formen; die Beurteilung im einzelnen hiingt vom Mischungsverhaltnis 
u. von der Indm dualitat de$ Siichtigen u. des Mittels ab. — IV. Die Zahlenverhaltnisse 
der Beobachter sind schon in der I. Mitt. gegeben. Bewertung der einzelnen genannten 
Prśiparate bei Rauschgiftsucliten. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 134—36. 224—26. 
Berlin.) P. W OLFF.

V/. Anderson und I. Leitch, Uber den Einfluf} von Anastheticis aufden Jodgehalt 
des Blutes. Chlf. pflegt bei Tier u. Mensch den Blutjodspiegel wesentlich zu senken, 
Ather ihn zu erhohen. Ausnahmen sind nicht selten. (Lancet 2 1 3  [1927]. 1391—92. 
Aberdeen, R o w e t t  Res. Inst.) WADEHN.

J. Bamherger, Erfahrungen mit dem Scldafmittel „S an dop ta lS an dop la l bewahrte 
sieli ais Schlafmittel bei nervóser Schlaflosigkcit infolge tlberarbeitung u. dgl. Es ist 
frei von kumulicrender Wrkg. (Dtscli. med. Wchschr. 54. 95—96. Berlin, Krankenh. n. 
Friedrichshain.) F r a n k .

Ernst Blum enfeldt, Sager und Hanns Kohler, Experimentdle UnłersucJmngen 
uber die Wirkung des Scopolamins unter bescmderer Berucksichligung des Tonusproblems. 
Verss. mit Scopolamin an den vornehmlicli vegetativ innervierten Organen von Tieren 
zeigten, daB das Scopolamin ebenso wie das Ca vom Sympathicus mobilisiert wird u. 
daB das Scopolamin ferner im stande ist, die K-Wrkg. deutlich aufzuheben. (Ztschr. 
klin. Med. 1 0 7 . 34—51. Berlin, Charitś.) F r a n k .

Max W olff, SelbslbeobaclUung mit Óholeflavin. Vf. verwendete an sich sclbst bei 
einer akut-cn Gallenblasenentziindung mit Ikterus mit bestem Erfolg Choleflavin 
(I. G. F  a r b e n i n d u s t  r i e A k t. - G e s.). Das Praparat enthiilt Trypaflayin, 
Papaverin, Podophjdlin u. Pfefferminzdl. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 96. Berlin.) Fk.

Andre Arthus, Untersuchungen iiber Protargol und Elektrargol. Kaninchen er- 
liielten an versehiedenen Tagen subcutan Protargol injiziert. Es wurde untersucht, 
ob sie hierdurch anaphylakt. sensibilisiert wurden. Intravenóse Zufuhr von Protargol, 
EiereiweiB u. Pepton W i t t e  vermochte bei diesen Tieren keino wesentlich andere 
Wrkg. auszulósen ais bei n. Tieren. Intravenóse Injektion von Cobragift steigert aber 
den arteriellen Blutdruck erheblieli starker ais bei nicht vorbcreiteten Tieren. Vor- 
behandlung mit Elektrargol schafft ebenfalls Anaphylaxiebereitschaft, die ebenfalls 
nicht durcli intravenose Injektion von Elektrargol selbst, wohl aber durch Cobragift, 
das in solchen Fallen typ. wirkt, ausgel. werden kann. (Arch. Int. Physiol. 2 9  [1927]. 
371—90. Lausanne, Inst. de Physiol. de l’Univ.) W a d e h n .

F. H. Lewy, Der Einflufi eines peroral verabreichlen Cliolinderivats (Pacyl) auf den 
holien Blutdruck und die Adynamie der Verdauungsdriisen. (Vgl. S. 938.) Verss. mit dem 
Cholinderiv. „Pacyl“ (Herst. Dr. J o a c h im  W ie r n ic k  u. Co., Berlin-Waidmannslust) 
ergaben, daB das Praparat besonders geeignet ist, diejenigen Funktionen im giinstigen 
Sinne zu regulieren, die beim alternden Mensclien insuffizient zu werden pflegcn. Der 
Blutóruck wird herabgesetzt, der Blutzucker heruntergedruckt, die GefiiBe enyeitert. 
Die Ausscheidung der Verdauungsdriisen wird erheblich gesteigert, ebenso die derNieren; 
Harnsaure wird in erheblicher Menge ausgeschieden, dic Wrkg. envies sich ais anlialtend.
(Ztschr. klin. Med. 1 0 7 . 72— 93. Berlin, Charitć.) F r a n k .

W alter K. Frankel, Bleirergiftung bei Briickeimietem. Beschreibung eines Falles 
von Pb-Vergiftung bei einem Arbeitcr, der mit dem Nieten von Tragerteilen beim 
Bruekenbau beschiiftigt war. Durch die mit Mennige vorgestrichenen Bohrlocher 
werden gliihend gemaelite Nieten aus Stahl oder Eisen hindurchgefiihrt u. mittels PreB- 
hammer festgeschlagen. Die Temp. der gliihenden Nieten betragt etwa 1000°, u. ist 
in der Lagę, die in den Bohrlochern befindliche Pb-haltige Mennige zuni Verdampfen 
zu bringen. Der Druek des PreBhammers kann ferner sehr kleine Mennigeteile zum 
Zerstiiuben bringen, die dann mit dem entstandenen Dampf von dcm Nieter eingeatmet 
werden. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 104—06. Berlin-Wilmersdorf.) F r a n k .

Isbert Werner, Bleihaltiger Sand ais Ur^ache der Bleivergiftung. Es werden 3 Falle 
von Pb- Yergiftimg bei Arbeitern angefiihrt, die mit Sandstrahlgeblase gearbeitet hatten. 
Der verwendete Mechernicher Sand enthielt reiclilieh Pb. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 
103—04. Koln, Isreal. Asyl.) F r a n k .



1928. I. F. PHABMAZIE u sw . — G. A n a l y s e  u s w . 1203

H ans Temming, U ber Vergiftungserseheinungen bei Sduglingen dureh Wasclieslempel- 
farbe. Berieht iiber Vergiftungserseheinungen bei Siiuglingen naeli dem Gebrauch von 
nicht durchgewaschenen neuen Waseliestoffen, die mit einer Anilin u. Nitrobenzol ent- 
haltenden Stempelfarbe gezeiehnet waren. Das Hauptsymptom war eine mehrere Stdn. 
dauernde starkę Żyanose. Das Gift scheint dureh dio Haut aufgenommen werden zu 
kónnen, wobei eine direkte Beriihrung der Haut mit dem Farbstoff der Aufnahme 
fórderlieh ist. Die Einatmung der Farbstoffausdiinstungen besehleunigt die Vergiftungs- 
crseheinungen. Ein nach 24-std. Lagerung der Wasehe erlolgendes, mit gehórigem 
Aufkochen verbundenes Durchwaschen, dem dann noch nach anschlieBender Trocken- 
schleuderung ein etwa 12 Stdn. dauerndes Trocknen an der Luft folgt, macht das Farb- 
stoffgift vóllig unschadlich. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 106—07. Braunschweig, V ic- 
TO RiA-LuiSE-Haus.) F e a n k .

Isidore Gunzburg, Einflufi der Ionen auf die Bildung von Oedem beim durch- 
stromlen Frosćh. Wird ein Frosch mit 0,7% NaCl-Lsg. oder mit Ringcrlsg. durch- 
strómt, so tritt aucli nach Stdn. kein Oedem auf. Dic Weglassung des Ca" in der 
Ringerlsg. verursacht kaum, die des K ’ stets Oedem. Das Konzentrationsverhaltnis 
zwischen K' u. Ca" ist sehr wesentlich, es geniigt eine geringe Menge Ca"; iiberschreitet 
die Konz. des Ca" die doppelte des K", so tritt stets Oedem auf. (Arch. Int. Physiol. 
29 [1927]. 343— 56. Briissel, Inst. de Therap. de l’Univ.) W a d e h n .

F. Pharmazie. Desinfektion.
G. Ttiimming, Tinctura Arnicae. Auf den von P e y e r  (vgl. C. 1927. II. 2692) 

gemachten Einwand gegen den zu hohen Trockenruckstand stellt Vf. fest, daB der 
angegebene Mittelwert von 2,28% das Untersuchungsergebnis des Jahres 1910 ist. 
Der Wert schwankt je nach dem Jalirc der Ernte, die Grenzzalilen liegen zwischen 
1,5% u. 2,5%. Yergleiche sind nur móglich, wenn eine einheitliche Bestimmungs- 
methode fiir den Troekenriickstand vereinbart wird. Dasselbe gilt fiir die Temp. bei 
Best. von D. (Apoth.-Ztg._43. 88—89. Berlin-Britz, I. D. R i e d e l  A.-G.) L. J o s e p h y .

Richard Brieger, Uber Secale cornutum. Die zalilreichcn, bisher bekannten, 
sich widersprcchenden Ergebnisse bei der Bereitung des Secalefluidextraktes u. dem 
Alkaloidgeh. erklart Vf. daraus, daB sich die jeweiligen Sklerotien in verschiedenen 
Reifezustanden bei der Einsammlung befanden, u. daB mit dem Altcr die Sśiuerung 
zunimmt. AuBerdem ist eine vóllige Austrocknung der Drogę nicht yorgeschrieben 
u. somit der Feuchtigkeitsgeh. der Drogę fiir die Verarbeitung von Bedeutung. Es 
ware festzustellen, wie Secale cornutum am besten zu stabilisieren ist. (Pharmaz. Ztg. 
73. 60.) L. J o s e p h y .

Rapp und R. Lechler jr., Ein Beitrag zur Uerstdlung von Exlracium Secalis 
comuli fluidum. Vereinfachung der Yorschrift des D.A.B. zur Herst. des Seealefluid- 
extraktes dadurcli, daB die abzudampfende Fl. vermindert wird. Vff. erreichen dieses 
dureh Ersetzen des Reperkolationsverf. dureh das einfachere PerkolationpreBverf. — 
Ferner ist das Neutralisieren erst nach dem Abdampfen der Nachlaufe vorzunebmen. 
GleichmaBige Resultate wurden nur bis zu einem Alkalitatsgrad yon 7,7 ph in den 
Secalenachlaufen erhalten, bei stiirkerer Alkalitiit (ph =  8) wurden geringere Mengen 
Ergotamin gefunden. Vff. schlagcn Priifung der Rk. der Nachlaufe mit dem Folien- 
eolorimeter nach W o le f  vor. (Pharmaz. Ztg. 73. 76—77. Miinchen u. Ulm.) L. Jos.

Harold King, Ein unbekannter Bestandieil des Handelsathylathers. Bei der 
Unters. des Bromabsorptionsverm6gens von Anasthetisierather des Handels ergab sich 
unter den Bromierungsprodd. a,/9-Dibromyinylathylather. 1 g dieser Verb. ergab sich 
aus 2250 ccm A. Dieses Prod. kann nur aus Yinylathylather, CIi2: CH ■ O ■ CH, ■ CH,, 
Kp. 35,5°, entstanden sein. Vinylathylather kommt auch in frisch hergestelltem, noch 
nicht dem Licht ausgesetztem A. vor u. stammt aus dem Vinylalkohol. (Naturę 120 
[1927]. 843. Hampstead, Inst. for Medical Res.) E. JOSEPHY.

Johannes Plotnikow, Kurzer Leitfaden der Photochemic im Dienste der Medizin, insbesondere 
der Lichttherapie und Photophysiologie. Leipzig: G. Thieme 1928. (IX, 186 S.) 8°. 
M. 7.50; Lw. M. 8.50.

Gr. Analyse. Laboratorium.
H. Starkę, Eine hydraulisćhe Presse fiir WasserleitungsansclditfS. Das Modeli be- 

steht auBer aus dem kraftig gebauten Rahmen (2 Platten u. 4 Saulen) aus einem kurzeń
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beiderseits offcnen Rohrstuck von 40 cm' Durchmesser u. 20 cm Lange, in dem ein 
Kolben aus Hartholz gleitet, der nicht dicht anzuschlieBen braucht, u. einem kreis- 
runden Gummisack von gleiehem Durchmesser, dessen Seitenwandung zwecks gróBerer 
Ausdehnungsfahigkcit balgartig gefaltet ist. Der Sack wird mittels eines Zuleitungs- 
schlauclies an die Wasserleitung angeschlossen u. treibt bei seiner Ausdehnung den 
Kolben vor sich her gegen das zu pressende Objekt. (Ztschr. physikal. chem. Unterr. 
4 1 . 30. Aachen, Techn. Hochsch.) B ó ttGER.

David Crowther und J. J. W illaman, Eine wohlfeile und genaue Metallslcala fur 
wissenschaftlicha Inslrumenłe. Vff. empfehlen die Venvendung einer dauerhaften „posi- 
tiven“ (mit erhabenen Ziffern) Metallskala fiir wissenschaftliche Instrumente. (Ind. 
engin. Chem. 2 0 . 30. St. Paul [Minn.], Univ.) H e r z o g .

F. N. Peters jr. und O. C. Stanger, Ein kleiner HocMruckautoklay. Vff. be- 
schreibcn einen kleinen fiir Hydrierungen erbauten Hochdruckautoklaven, der das 
Arbeitcn bei Drucken von 2000 Pfund per Quadratzoll u. 200° gestattet u. bei dem die 
Rk.-Masse statt durch einen gewóhnlichen Riihrer mit Hilfe einer Wiegevorr. bewegt 
wird. Der App. bestelit im wcsentlichen aus einer Stahlhiilse, die auf 3000 Pfund per 
Quadratzoll geeicht ist, in welcher das an beiden Enden geschlossene, nur in der Mitte 
eine kleine óffnung aufweisende Rk.-Rohr aus Glas, Cu, Ni etc. eingebaut ist. Durch 
eine kleine Óffnung der Hiilse wird H , eingepreBt, worauf nach VersehluB der Hiilse 
Ti. Einschaltung des die Wiegeyorr. betatigenden Mechanismus die Rk. bei der ge- 
wiinschten Temp. durchgefiihrt werden kann. Abbildung u. Einzelheiten im Original. 
(Ind. engin. Chem. 2 0 . 74— 76. Chicago [111.].) H e r z o g .

Douglas Creese Harrison, Eine einfache Form eines automalisclien Hebers. 
Nalie an das eine Ende eines Glasrohres mit nicht iiber 5 mm Durchmesser werden 
ca. 8 ca. 20 cm lange Capillaren mit yerschiedcncn Durclimessern zwischen Ł/4 u.
1 mm gebracht, das Rohr schwach erhitzt u. so gebogen, daB sich die Capillaren in 
der Biegung befinden u. etwa 7 cm weit in das kiirzere Ende des Hebers hineinragen. 
Der liingero Schenkel (der betriichtlich iiber das Endo der Capillaren hinausreichen 
soli) wird innen bis auf ca. 4 cm vom Capillarende mit einer diinnen Schicht Paraffin 
iiberzogen. Das Paraffin lialt die Fl.-Tropfen zuriick, die von den Capillaren infolge 
der Oberflachenspannung hocligezogen werden, bis diese sich innerlialb weniger Sek. 
ku einer Fl.-Saule angesammelt haben, die schwcr genug ist, um Fl. iiber die Biegung 
des weiten Rohres zu ziehen. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 7 . 2896— 97. Sheffield, 
Univ.) K r u g e r .

James R. Lorah, K. T. W illiam s und Thomas G. Thompson, Verbesserte 
Apparatur zur Verlreibung geloster Oase aus Wasser. Vff. beschreiben eine einfache Appa- 
ratur, um Gase, die in W. gel. sind, durch Kochen u. Unterdruck zu entfernen u. auf- 
zusammeln. Einzelheiten im Original. (Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927]. 2991— 94. 
Seattle, Washington, Univ.) K l e m m .

H. H. Barber, Ein nener automatischer Schivefelwassersloffapparat. Der im 
chem. Institut der Universitat von Minneapolis (Minnesota) erprobte neue App., 
dessen Einzelheiten aus den Schilderungen u. Abbildungen des Originals ersichtlich 
sind, zeichnet sich durch leiclite u. billige Herst. u. geringe Zerbrechlichkeit aus. Er 
wird von keramischen Gesellschaften fiir 37 Dollars fix u. fertig geliefert u. hat sich 
auch in groBen Laboratorien mit 200 Studenten gut bewahrt. (Journ. chem. Edu- 
cation 4  [1927]. 1546—49.) Gr o s s m a n n .

J. Kisser, Die Bestimmung des Schmehpunkłes der Paraffine und die Herslellung 
von Paraffinmischungen non bestimmtem Schmelzpunkt. Vf. empfiehlt zur Best. des 
Schmelzpunktes bzw. Erstarrungspunktes 2 Methoden. Nach der HALLEschen Methode 
fiillt man ein kleines Beclierglas bis etwa zu Dreiviertel seiner Hohe mit W., das man 
ungefahr 10° iiber den mutmaBlichen F. des Paraffins erhitzt. Auf das W. bringt man 
ein kleines Stiick Paraffin, so daB es nach dem Schmelzen ein rundes Auge von 
hóchstens 6 mm Durchmesser bildet. Dann taucht man ein Thermometer ins W. u. 
laBt erkalten. Sowie sich im Paraffinauge ein Hautchen zu bilden beginnt, liest man 
die Temp. ab. Bei der Best. muB vor allem darauf geachtet werden, daB Zugluft ab- 
gehalten wird. Dies Verf. ist sehr genau. Aber auch die gewóhnliche Capillarmethode 
leistet gute Dienste. Ais Beginn des Schmelzens wird die Temp. bezeichnet, bei der 
das Paraffin zusammensintert u. an den Randern durchscheinend wird, wahrend das 
Ende des Schmelzens jener Punkt ist, bei welchem die M. vollkommen durchsichtig 
■wird. — Beim mkr. Arbeitcn ist cs zweekmaBig, etwa 3 Sorten Paraffin vom F. 40°, 
50° u. 60° yorratig zu lialten, u. sich die mit dazwischen liegendem F. durch Mischen
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zu bereiten. Wiinscht man ein Prod. vom F. s3 aus 2 Sorten mit dem hoheren F. st 
u. dem niedrigeren s2, so nimmt man yon dem einen Paraffin (s j  eine abgewogene 
Menge (x), die Menge des anderen (y) vom P. s2 berechnet sieh dann nach der Formel; 
y — x-(sl — s3) : (s3 — s2). Will man jedoch yon dem Paraffin s2 eine bestimmte Menge y  
nehmen, so ist a : = y ( s 3 — s2) : (sŁ — s3). Falls eine bestimmte Menge Paraffin von 
gewimsclitem F. yerlangt wird, kann man folgende Formeln bonutzen: 1. y  =  z- 
(s3—  — Si); x = z  — y. 2. x — z-(s2— s3) (s2—  s j ;  y =  z — x. (Ztschr. wiss.
Mikroskopie 44 [1927]. 443—51. Wien.) W i n k e l m a n n .

W . M. Shaw, Ein drehbarer Filterstand. Vf. besclireibt einen raumsparenden, 
leicht transportablen, drelibaren Filterstand, welcher von unten nach oben konzentr. 
angeordnet je 12 Fiillungs- u. Filtrierbecher, dann 12 Filtriertrichter u. schlieClićh
2 Gefafic mit der Waschfl. (an Stelle der Spritzflasche) enthiilt (Abbildung). (Ind. engin. 
Chem. 2 0 . 100— 101. Knoxvillc [Tenn.].) H e r z o g .

Reinold Kummer, Ein neuer Vakuuindestillierapparatfur konlinuierliche Arbeiten. 
Beschreibung eines Vakuumdeslillationsapp., der eine kontinuierliche Substanz- 
zugabe gestattet u. der mit einer Vorr. versehen ist, durch die das Destillat ohne 
wesentliche Verringerung des yorhandenen Vakuums abgezogen werden kann. (Chem. 
Fabrik 1 9 2 8 . 7. Berlin-Steglitz.) SiEBERT.

Fritz W eigert und Herbert Staude, Uber monochromalische Farbfilter. Opt. An- 
ordnungen werden besohrieben, mit denen die CiłRlSTJANSENschen Monochrome 
zu prakt. monochromat., leicht einzustellenden Universalfiltern ausgebildet werden. 
Sie sind mit einfachen Laboratoriumshilfsmitteln herzustellen u. ermóglichen Be- 
strahlungen u. Beobachtungen mit gróBerer Lichtstarke ais mit kostspieligen Mono- 
chrom atoren. (Ztschr. physikal. Chem. 1 3 0  [1927], 607— 15.) E. J o s e p h y .

Rudolph Macy, Vencendung des Interferenz-Refraktometers zur Messung der 
Konzentration verdiinnter Losungen. Vf. berichtet iiber einige Erfahrungen mit dem 
Z EiSSschen Interferenzrefraktometer, insbesondere uber den Zusammenhang zwischen 
der Konz. u. den Mikrometerablesungen, die im Normalfall einander proportional sind.
•— Die Werte fiir 2 Substanzen in einer Lsg. erwiesen sieh nicht genau gleich der Summę 
der Einzelwerte. — Aliphat. Stoffe bewirkten geringere Skalenandcrungen wie aromat, 
gleicher Mol.-Konz. In beiden Fallen wird die Ablesung mit steigendem Mol.-Gewicht 
empfindlicher. — Die Konz./Skalenteil-Kurve ist bei hoheren Konzz. (z. B. iiber 3 g 
Urethan pro 1 W.) nicht mehr gerade, sondern gekriimmt in dem Sinne, daB der gleichen 
Konz.-Anderung bei hoheren Konzz. eine groBere Anzahl Skalenteile entspricht; der 
Gesamtkurvenverlauf war jedoch dabei kontinuierlich. Bei aromat. Substanzen war 
die Kurve gebrochen. Die an sieh geradlinige Kurve war nach einem gewissen Konz.- 
Zuwachs um 13 Skalenteile verschoben u. ging dann wieder unter derselben Neigung 
weiter. Nachdem die Konz. wieder um den gleichen Wert gestiegen war, trat wieder 
eine Verschiebung ein usw. Diese Verschiebung, die durch die gegenuber dem reinen 
Lósungsm. veranderte Dispersion verursacht ist, trat auch bei der stark gefarbten 
K2Cr20 7-Lsg. ein; jedoch waren hier die Stufen nicht gleich. — Lange Zellen erhohen 
an sieh die Genauigkeit, anderenteils treten aber dann auch die eben genannten Sprunge 
in den Kuryen haufiger auf. Die Ergebnisse sind nur zum Teil im Einklang mit Er
fahrungen von B a r t ii  (C. 1 9 2 6 . II. 1163). (Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927]. 3070 
bis 3076. Edgewood [Md.], Chemical Warfare Scroice.) K l e m m .

V. Richard D am erell, Eine Mikromelhode fiir die Bestimmung von Oberflachen- 
spannung und Dichle. Ein Glasróhrchen von 10 cm Lange, dessen Radius innerhalb 
8 cm (von einem Ende aus) gleichmafiig 0,01650 cm betrug, wurde an dieser Seite 
abgeschliffen u. dann senkreeht von oben her einer Fliissigkeitsoberflache genahert, 
so daB eben Beriihrung eintrat. Die Fl. stieg dann entsprechend der Oberflachenspan- 
nung hoch; das Rohrcłien wurde dann entfernt u. die Lange des in ihm befindlichen 
Fliissigkeitsfadens mit einem mm-MaBstab bc3timmt (Best. von unten). Tauehtc man 
tiefer ein u. hob dann das abgeschliffene Ende bis zur Oberflache, so erhielt man eine 
Kontrollbest. von oben. Das VorratsgefaB hatte einen Inhalt von ca. 1/2 cem u. befand 
sieli in einem Thermostaten. Die erhaltenen Werte sind auf 1—1/3% genau u. stimmen 
mit Literaturwerten gut iiberein. Wurde das Steigróhrchen leer u. mit Fl. gewogen, 
so erhielt man die Dichte. Um Fehler durch Verdampfen zu vermeiden, wurde da& 
MeBróhrchen gleich nach der Fiillung in ein dicht anschlieBendes, einseitig zugeschmol- 
zenes Sehutzróhrchen gebracht. AuBerdem wurden mehrere Wagungen ausgefiihrt 
u. auf die Zeit 0 extrapoliert. So lieBen sieh auch leichtfliichtige Substanzen, wic Benzol, 
CClj messen. Die Dichten yon Stoffen mit Dampfdruckcn iiber 100 mm bei 20°. lieBen
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sich nicht mehr bestimmen. — Dichtemicssung u. Best. der Oberflachenspannung er- 
fordern nur l/10 ccm FI. Die Methode ist jcdoch in der angegebenen Form nur fiir 
.Zimmertemp. anwendbar. (Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927]. 2988—91. Seattle, 
Washington, Univ.) K l e m m .

A. Rosinger und J. J. Vetter, Eine Methode zur Beslimmung der Spannkraft 
von Gclatinegałlerten. Zur Best. der Elastizitat wird eine kreisfórmige Membran, die 
auf eine Glocke gespannt ist, einseitigem Luftdruck ausgesetzt. Dadurch entsteht ein 
sphiir. Segment, dessen Hóhe um so gro Ber ist, je starker der Oberdruck ist. Bei einem 
gewissen Hochstdruck schliefilich rei 131 die Membran. Die benutzten Gelatinemem- 
branen werden dadurch hergestellt, daB die Glocke auf eine Hg-Oberflache gesetzt u. 
Gelatinelsg. liineingegossen wird. Durch Zugabe vcrschiedener Volumina W. in eine 
mit der Glocke verbundene Biirette, die mit einem Manometerrohr yerbunden ist, 
werden Oberdrucke erzeugt, gleiclizeitig kann an der Biirette die Anderung des Gesamt- 
Gasvolumens abgelcsen werden. Zur Auswertung braucht man dann nur noch die Dicke 
der Membran. Die Apparatur kann auch benutzt werden, um das Wiedererschlaffen einer 
gespannten Membran zu untersuchen. Voraussetzung ist, daB die zu priifende Substanz 
zu einer Membran geformt werden kann. — Vff. untersuchen yerschieden gehartete 
Gelatine membranen. Chromalaun andert den typ. Verlauf der Elastizitatskurve nicht, 
bei Ilartung mit Formaldehyd kommt man dagegen zu einer Kurve, die der des Kaut- 
schuks ahnlich ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927]. 2994—3003. Jersey City, N. Y., 
jSTatural Products Refining Co.) K l e m m .

Igor Rem esow, Ein neues Vakuum-Widerstandsgcfafi fiir Leilfahiglceitsbeslimmung 
und iconduktometrische Mapanalyse. Um bei Best. der Leitfahigkeit von Elektrolyten 
u. bei konduktometr. Titrationen Temperatursehwankungen der im GefaB befindlielien 
FI. zu vermeiden, hat Vf. einen App. konstruiert, bei dem die Elektrolysc in einem 
flicht verschlieflbaren VakuumgefaB vorgenommen wird. Das GefaB ist berechnet 
fiir Lsitfahigkeitsmessungen u. fiir konduktometr. Maflanalyse von Elektrolyten mit 
elektrolyt. Widerstand von 10—50 000 Ohm. Die Widerstandskapazitat des GefaBes 
bowegt sich zwischen 0,20 u. 0,15, so daB die Leitfiihigkeit der gebrauclilichsten Ver- 
diinmmgen von 0,1—0,0001-n. Lsgg. bestimmt werden kann, oline daB man Thermo- 
staten oder andere Hilfsmittel zur Erhaltung der Temp. anzuwenden braucht. Das 
neue Vakuumwiderstandsgefa[S, welches Vf. genau beschreibt, kann von der Firma 
F is c h e r  u. R o w e r , Stiitzerbach in Thiiringen, bezogen werden. (Biochem. Ztschr. 
1 8 9 - 33— 38.) WlNKELMANN.

G. C. van W aisem , Praklische Notizen aus dem mikroskojńsclien Laboratorium. 
XXIV. Hat das Massenwirkungsgesetz fiir die mikroskopische Praxis irgendwo besondera 
Bedeutung'! (XX III. vgl. C. 1 9 2 7 . II. 2695.) Die Menge der anzuwendenden Fixier- 
oder Farbefl. kann mitunter, wie z. B. bei der vom Vf. angegebenen Bromdiffercn- 
zierung bei der Hamatoxylinkernfarbung (Ztschr. wiss. Mikroskopie 4 3 . 487—94), 
von Bedeutung sein. Ob dabei das Massenwirkungsgesetz in Bstracht gezogen werden 
muB, lilBt Vf. dahingestellt sein. (Ztschr. wiss. Mikroskopie 4 4  [1927]. 480—81. 
Haarlem.) WlNKELMANN.

W . Kraemer, Demonstration von Krystallisationsuorgdngen mit Hilfe der Schlieren- 
methode. I. Mit Hilfe des Schlierenmikroskops (W. u. H. S e i b e r t , Wetzlar) lassen 
sich Krystallisations- u. Lósungserseheinungen, sowie fl. Krystalle gut beobachten. 
(Ztschr. wiss. Mikroskopie 4 4  [1927], 476—77. GieBen.) WlNKELMANN.

W. Kraemer, Demonstration von Krystallisationswrgdngen mit Hilfe der Sclilieren- 
methode. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Auch Misehungs- u. Erstarrungserscheinungen, ebenso 
Krystallbldg. aus Schmelzen lassen sich gut mit der Schlierenmethode demonstriereu. 
In Mikrophotogrammen sind Sahniak-, Naphthalin- u. ?»i-ATiżroa)!.i7inkrystalle dar- 
gestellt. (Ztschr. wiss. Mikroskopie 44 [1927]. 477. GieBen.) WlNKELMANN.

W . Clerc, Die Methode der Schliffe in ihrer Anwendung auf das Studium der Mikro
struktur der Holzkohle, Knoclien und Holzfasern. (Ztschr. wiss. Mikroskopie 44 [1927]. 
417—34. Swerdlowsk.) WlNKELMANN.

Merrill James Dorcas und George Shannon Forbes, Selbstintegrierende 
chemische Aktinometrie fiir ultraviolelte Dosierung oder andere spezifische Zwecke. Nach- 
dem H a u s s e r  u . V a h l e  (Strahlentherapie 1 3  [1923]) die relative Wirksamkeit spektral 
zerlegten Lichts bei der Erzeugung von Sonnenbrand festgestellt hatten, lieB sich ein 
móglichst einfaches Aktinometcr, das die Wirksamkeit irgendwelclier Strahlung auf 
die menschliche Haut anzeigen sollte, folgendermaBen herstellen: Es mufite ein Filter 
m it einer spektralen Durchlassigkeit besitzen, die der genannten W irksam keitskurve
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entspricht; das so durchgelassene Licht muBte auf einen Acceptor treffen, der es voli- 
standig absorbiert u. dabei eine chem. leicht meBbare Rk. erzeugt, fiir die die Quanten- 
ausbeute iiber das ganze Spektralgebiet unverandert ist. Ais geeignetes Filter erwies 
sich eine 1 cm dicke Schicht 0,000 25-mol. Pikrinsaure, die sich in einem GefaB aus 
rotpurpurnem Corexglas befand. p-Benzochinon in 50°/0 A. wird nach unveroffent- 
lichten Verss. von P. A. Leigthon in dem gesamten Spektralbereich gleichmaBig photo- 
lysiert; der Umsatz kann jodometr. bestimmt werden. Das Licht von Kolilelichtbogen 
mit verschiedenen Zusiitzen fiel einmal durch das Filter auf die Chinonlsg.; der Umsatz y 
pro Stunde (bei gleicher Ampere u. Voltzalil) wurde titriert. Andererseits stellte man 
die Zeit 1/x fest, dic nótig war, um bei einem der Vcrff. den gleichen Sonnenbrand zu er- 
zeugen. Es ergab sich angenahert y  =  a x, genauer fiir sehr wirksame Lichtąuellen 
y  — a x -J- b, wo b klein ist. Der Schwellenwert soli spater festgestcllt werden. Solche 
Aktinometer sind auch fiir Photograpliie, antirachit. Therapie, Chlorophyllassimiiation 
u. anderes moglich. (Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927]. 3081—8G. Cambridge, Massa
chusetts, Univ.) K le m m .

F. Lowe, Handspektroskop mit neuetn Reagenzglaskondensor. Beschreibung eines 
Handspektroskops mit Reagensglaskondensor, durch das die Vorziige der Belcuchtung 
mittels kunstlicher Lichtcjuelle den Beobachtungen u. Messungen von Absorptions- 
spektren dienstbar gemaclit werden. In der Neukonstruktion wird der Hauptnachteil 
der Reagensglaser, die zylindr. Form der Fl.-Schicht mit ihrer mannigfach wechselnden 
Schichtdicke, ganz ausgeschaltet. Das Handspektroskop eignet sich ais beąuemes 
VergIeichsspektroskop fiir Chemiker u. Mediziner. (Chem. Fabrik 1 9 2 8 . 3— 4. 
Jena.) _ SlEBEET.

Hugo Ditz, Die Reaktion zwischen iAiftsauerstoff und stark sauren Jodidloswhgen 
ais mogliche Felilerguelle bei jodomelrisćhen Bestimmungsmethoden. Vf. vcrgleicht die 
in der Literatur iiber diesen Gegenstand gemachten Angaben u. aufiert sich insbesondere 
zu der Arbeit von K. u. W. B o t t g e r  (C. 1 9 2 7 . I. 2224). (Ztschr. analyt. Chem. 72  
[1927]. 360—67. Prag, Deutsche Techn. Hochschule.) WlNKELMANŃ.

W . Bottger, Bemerkung zu der Abhandlung iiber die Reaktion zwischen Luftsauer- 
stoff und stark sauren Jodidlósungen usic. non Hugo Ditz. Polem. Bemerkung zu der 
genannten Arbeit (s. vorst. Ref.). (Ztschr. analyt. Chem. 72 [1927]. 367—69. Lsipzig, 
•Univ.) WlNKELMANN.

Franz Leuthardt, Zur Theorie der Wassersloffelelctrode. Vf. entwickelt folgende, 
durch experimentelle Ergcbnisse gestiitzte Betrachtung bzgl. der prakt. pH-Messung: 
7.u jeder exakten Messung der Akthdtat der Wasscrstoffionen gehort eine Best. der 
Wasserstofflóslichkeit in der vorliegenden Lsg. Ist y„ die Loslichlccit in W. (genauer 
in derjenigen Lsg. bekannter Wasserstoffionenaktivitat, gegen wclchc dio benutzte 
Bezugselektrode geeicht worden ist), y die Loslichkeit in der zu messenden Lsg., so ist 
die Korrektur des Potentials A 7 i=  R -T /2  F -\n y 0jy. Uber die GróBenordnung der 
Korrektur inMillivolt in einigen willkurlich herausgegriffenenLsgg. orientiert die folgende 
Tabelle:
KC1

HC1

CH,COOII

1-n 2,5 (bei 15°)
2-n 5,4 J)
4-n 10,3 }}
5-n 0,5 (bei 25°)
1-n 0.9 ))
2-n 1,7 V
4-n 0,5 ;?

Glycerin

Athylalkohol

10,5% 
50,5% 
88 % 

0,1% 
28,6% 
66,7%

1.2 (bei 25°)
9,0 „

19,2 ,.
3,8 (bei 20°)
8.2 „

—3,5 „

Dieso Korrektur geniigt jedoeh nicht in allen Fallen, weil die in der Lsg. anwesenden 
Stoffe die Adsorption des Wasserstoffs an die Elektrodę u. damit dereń Potential in 
unbekannter Weise beeinflussen konnen. (Helv. chim. Acta 10  [1927], 888— 96. Basel, 
Univ.) B e r e n d .

J. M. K olthoff, Uber. die Anwendung ton Mischindicatoren in der Acidimetrie 
und Alkalimetrie. Durch Kombination von 2 gecigneten Farbstoffen gelingt es oft, 
Gemisclie herzustellen, welche bei einer bestimmten ph ihre Farbę scharf andern. Diese 
Mischindicatoren konnen unter anderem bei der Titration von maBig starken Siiuren 
neben sehr scliwachen Sauren, von schwaehen Sauren mit schwachen Basen, von sehr 
8chwachen Sauren mit starken Basen u. umgekehrt, ferner bei Verdrangungstitrationen 
ron groBem Wert sein. Im folgenden sind Mischindicatoren angegeben, welche Vf. 
ais besonders brauchbar gefunden hat. (Der Titrierexponent Pt ist die Wasserstoff- 
ionenkonz., bei welelier der Umschlag eintritt; die erste Farbbezeichnung dahinter
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gilt fur das saure, die zweite fiir das alkal. Gebiet; die beiden Ziffem vor dem Pt geben 
daś Mischungsverlialtnis der Farbstofflsgg. an.) — Dimethylgelb 0,1% i11 A.: Methylen- 
blau 0,1% in A., 1: 1, Pt =  3,25, blauviolett-griin. Melhylorange 0,1% in W.: Indigo- 
carrnin 0,25% in W., 1:1,  Pt == 4,1, violett-griin. Hexametlioxytriphenylcarbinol 0,1%  
in A .: Melhylgriin 0,1%> 1: 1, Pt =  4,0, violett-griin. Melhylorange 0,1% in W.: Anilin* 
blau 0,1% in W., 1': 1, pr =  4,3, yiolett-grun. Bromkresolblau 0,1 % in A.: Mełhylrót
0,2% in A., 3:1,  Pt =  5,1, weinrot-griin. Melhylrot 0,2% in A.: Methylenblau 0,1% 
in A., 1:1,  pr =  5,4, rotviolett-griin. Bromkresolblau Na 0,1% in W.: Alizarinsulfo*. 
saures Na 0,1 % in W., 1: 1, pr == 5,6, violett-gclbgriin (bei pu =  5,6 rotbraun). Chlor* 
phenolrot Na  0,1% in W .: Aniliiiblau 0,1 % in W., 1:1,  p r =  5,8, griin-yiolett. Brom
kresolblau Na 0,1% in W.: Chlorphenolroł Na 0,1% in W., 1:1,  pT =  6,1, gelbgriin- 
blauviolett (bei pn =  5,8 blau mit Stich ins Violett). Bromkresolpurpur N a  0,1% 
in W .: Bromthymólblau Na 0,1% in W., 1:1,  Pt =  6,7, gelb-violettblau. Brom* 
thymolblau Na 0,1 % in W .: Azolithmin 0,1% in W., 2:1,  Pt =  6,9, violett-blau. 
Neutralrot 0,1% in A .: Methylenblau 0,1% in A., 1:1,  Pt =  7,0, yiolettblau-grun. 
Neulralrot 0,1% in A .: Bromthymólblau 0,1% in A., 1:1,  p t =  7,2, rosa-griin. Cyanin
0,1% in 50%ig. A .: Phenolrot 0,1 % in 50%ig. A., 2: 1 (zersetzt sich beim Aufbewahren), 
Pt =  7,3, gelb-violett. Bromthymólblau Na 0,1% in W.: Phenolrot Na 0,1% in W., 
1:1,  pt =  7,5, gelb-violett. Kresolrot Na  0,1 % in W.: Thymolblau Na 0,1 % in W., 
1:3,  pt =  8,3, gelb-violett. a.-Naphlholphthalein 0,1% in A .: Kresolrot 0,1 % in A., 
2:1,  p i =  8,3, schwachrosa-violett. <x-Naphlholphthalein 0,1 % in A .: Phenolplithalein
0,1 % in A., 1 :3,  p i =  8,9, rosa-violett. Phenolplithalein 0,1 % in A .: Melhylgriin
0,1% in A., 1:2,  Pt =  8,9, griin-violett (bei ph =  8,8 fahlblau). Thymolblau 0,1% 
in 50%ig. A.: Phenolplithalein 0,1% in 50%ig. A., 1: 3, px =  9,0, gelb-violett (iiber 
griin). Phenolplithalein 0,1% in 50%ig. A .: Naphtholphthalein 0,1% in 50%ig. A., 
2:1,  pt == 9,6, schwachrosa-violett (iiber griin). Phenolphthalein 0,1% in A .: Thymol- 
phtlialein 0,1% in A., 1: 1, pr =  9,9, farblos-violett (iiber rosa). Pheiwlphthalein
0,1% in A .: Nilblau 0,2% in A., 1:2,  Pt =  10,0, blau-rot (bei pa =  10,0 violett). 
Thymolphihalein 0,1% in A.: Alizaringelb 0,1 % in A., 2:1,  Pt =  10,2, gelb-violett. 
Nilblau 0,1 % in W .: Alizaringelb 0,1 % in W., 2:1,  pt =  10,8, griin-rotbraun. —  
Die Indicatoren werden am besten in braunen Flasehen auibewahrt. Vf. hat von den 
Mischindieatoren auch Papiero hergestellt, von denen aber wegen auftretender Capillar- 
ersćheinungen nur wenige brauchbar waren. Besonders geeignet ist a-Naphthol- 
phthalein-Phenolphthaleinpapier. Die Indicatoren Cyanin (C19H35N2J) u. Nilblau 
(bas. Indieator) sind in den Biichern iiber Farbindieatoren bisher nicht besehrieben; 
Sie wurden von Dr. G. G r u b le r  bezogen. (Biochem. Ztschr. 1 8 9  [1927]. 26—32; 
Utrecht, Univ.) _ W inkelm ann.

A. Magnus und F. Oppenheimer, Isotherme Calorimetrie bei hohen Temperaiiiren. 
Die Schmelzwarmen hólier schmelzender Stoffe sind nur ungenau bekannt. Bessere Werte 
erlialt man bei isothermem Arbeiten. Ein Reagensglas aus scliwer schmelzbarem Glase 
enthalt einen dicht einpassenden eisernen Sclimelztiegel mit doppeltem Mantel, in 
dessen Zwiselienraum sich eine isolierte elektr. Heizung befindet. Das Reagensglas 
ist mit einem parallel yerlaufenden, unten offenen Heizrohr mit zweiter elektr. Wicke- 
lung verschmolzen, das Ganze befindet sich in einem HochvakuummanteL In dcm 
Schmelztiegel steekt ein Tliermoelement. Durch die aufiere Heizung wird dic Substanz 
bis dicht an den F. erhitzt, alsdann heizt man mit der inneren Heizung, bis das Thermo- 
element einen plótzliehen Temp.-Anstieg anzeigt. e - i t  gibt dann die Schmelzwarme 
der Beschickung. Man sichert sieli durch Variierung der Beschickung u. der Strom- 
staike' beim inneren Heizen: Nur wenn die Schmelzwarme bei variierten Vers.-Be- 
dingungen konstant ist, hat man riclitig gearbeitet. Die Vff. arbeiten zunachst mit 
Blei ii. mit Silbemitrat, sie finden ais atomare Schmelzwarme von Pb in zwei Verss. 
1,220 u. 1,228 kcal., ais molare Schmelzwarmen von AgN03 in 3 Versuehsreihen 
(2,796), 2,752 u. 2,757 kcal. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 6 8  [1927]. 305—08. Frank
furt a. M., Inst. f. pliys. Chem.) W. A. R o t h .

E lem en te und anorganische Yerbindungen.
J. Roli, Zur Fdllung des Schwefelammoniumniederschlags. Vf. weist auf die Un- 

zutraglichkeiten der bisherigen Fallungsmcthoden hin u. gibt folgende Arbeitsvorschrift 
an, die sich sehr bewahrt hat: Es wird keine SchwefelammoniunSsg. besonders bereitet, 
sondern nachdem durch den NH3-Nd. in ammonsalzhaltiger Lsg. die Sesquioxyde 
sowie das Uran gefallt sind, werden dem neutralen h. Filtrat auf 100 ccm 10 ccm 5%ig.
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Ammoniak zugesetzt; hierauf wird I i2S eingelcitct (untor Umschwenken, 100 Blasen 
pro Min.). In 5 Min, ist die Fiillung beendet u. nach weiteren 5 Min., in denen man 
den Nd. im geschlossencn Kolben absitzen laBt, kann filtriert werden. (Ztschr. analyt. 
Chem. 72 [1927]. 298—301. Niirnberg, Hokere techn. Staatslehranst.) WlNK.

A. vail der W erth, Ein modifizierter Wasserbestimmungsa/pparat. Beschreibung 
eines IFasserbestimmungsapp., der die Verwendung von nicht brennbaren Losungsmm. 
gestattet. Durch zahlreichc Verss. hat sich Tetraclilordthan ais geeignet erwiesen, 
das sich ebensowenig wie Xylol mit W. mischt. (Chem.-Ztg. 52. 23— 24.) SlEBERT.

D. Balarew, Wolier die Feliler beim Fallen des Bariumsulfats kom/men. Vf. bespricht 
die in der Literatur gegebene Erkliirung fiir diese Tatsaclie u. kommt auf Grund eigener 
Verss. zu dem SchluB, daB dio Feliler beim Fallen des BaSO., in erster Linie von der 
Adsorptionsfaliigkcit der inneren Oberflachen des Sulfats gegen verschiedene Salze 
wahrend des Krystallisationsprozesses abhangen. (Ztschr. analyt. Chem. 72 [1927]. 
303—06. Sofia, Univ.) WiNKELMANN.

J. V. W eszelszky, Ein Verfahren zur exakten Beslimmung der Badiumemanation. 
(Vgl. Physikal. Ztschr. 13. 240; C. 1912. I. 1416.) Um die durch Abscheidung geringer 
Mengen Ra yerursacliten Schwierigkeiten beim Eiclien yon Emanationsapp. mit Ra- 
Normallsg. zu vermeiden, wendet Vf. folgendes Verf. an: Die zu messende Emanation 
wird mit der y-Strahlung eines auBerhalb des App. an einer bestimmten Stelle der 
Seitenwand fest anlegbarem Ra-Praparats verglichen. Die Menge Emanation, die 
dem in das Innere des Ionisationsraumes gelangenden Teil der y-Strahlung des Ver- 
gleichspraparats entspricht, u. die nur von den geometr. Konstanten des Ionisations- 
gefaBes abhangt, wird mit frisch bereiteten u. mit verhaltnismaBig viel Ba yersetzten 
Normallsg. bekannter Konz. bestimmt. Abb. des App. u. einer zur Probeentnahme 
yon Quellwdssern geeigneten Yorr. im Original. (Physikal. Ztschr. 28 [1927]. 757—61. 
Budapest, P a z m a n y  PETER-Univ.) K r u g e r .

A. Simon und W . Neth, Beitrdge zur quantitaliven Beslimmung des Antimons 
ais Tetroxyd mittels Menibranen und Porzellanfiltertiegeln. Nach Verss. der Vff. yer- 
fahrt man bei der Sulfidfallung am besten folgendermaBen: Man versetze die Sb-Lsg. 
auf 100 ccm Fl. mit 10 ccm HC1, erhitze zum Siedcn u. leite in raschem Strom eine 
Stde. lang H,S ein. Dann yerdiinne man bis zur Verdoppelung des Fallungsyol. mit 
gesatt. H 2S-W., lasse erkalten u. filtriere ab. Gewaschen wird am yorteilhaftesten 
mit 1/ i-n. salz- oder schwefelsaurem, mit H2S gesatt. W. Zum Filtrieren benutzt 
man am besten Berliner Porzellanfiltertiegel, in denen sich das Sulfid gut zum Pent- 
oxyd oxydieren laBt, welches dann durch Gliihen in das Tetrosyd iibergefiihrt wird. 
Verwendet man zur Oxydation fl. H N 03, so ist ein Untersatztiegel zu benutzen u. 
mitzuwagen. Bei Anwendung gasfórmiger, rauchender H N 03 u. Br2 ist letzterer jedoch 
nicht erforderlich. (Ztschr. analyt. Chem. 72 [1927]. 307—16. Stuttgart, Techn, 
Hochschule.) WiNKELMANN.

Otto Proschold, Neue Lótrohrversuche zur Beslimmung von Metallen. Das Verf. 
besteht darin, daB man die vor dem Lótrohr auf Kohle geschmolzenen Metalle, wie 
bei dem bekannten Vęrs. mit Sb, aus einiger Hohe in ein Papierkastchen fallen laBt. 
Die bei den einzclnen Metallen sich ergebenden Auffallstellen der gliihenden Kugeln 
unterscheiden sich in charakterist. Weise nach Form, Farbę u. Glanz, ebenso sind 
dio Balinen der ldeinen Kugeln, in die die groBe zerspringt, nach Gestalt u. Zus. (ob 
aus Strichen oder Punkten bestehend) yerschieden. Verss. wurden mit Sb, Bi, W o o d - 
śchem Metali, Cd, Pb, Sn, Zn, Ag ausgefiihrt. (Ztschr. physikal. chem. Unterr. 41. 
40—44. Minden i. W.) BÓTTGER.

A. M azzucchelli und B .R om an i, Die wlumelrische Bestimmung des Bariums 
ais Chromał. Die von L e G u YON (C. 1927. I. 2112) angegebene Methode der Ti- 
tration von Bariumsalzen mit Kaliumchromai u. Silbernitrat ais Indicator wurde 
nachgepriift u. ais sehr ungenau befunden. Theoret. Erwagungen bzgl. der Losliclikeit 
der entstehenden Ndd. lassen zwar giinstige Verhaltnisse yoraussehen, in der Praxis 
aber wird das Silberchromat vom Bariumchromat mitgerissen, yielleicht durch feste 
Lsg. oder Oberflachenabsorption, daher wird zu yiel Chromat yerbraucht u. der 
Farbenumschlag unscharf. Auch Verss. zur Titration in Ggw. von B aS04 zur Ver- 
drangung des Silbersalzes aus der festen Lsg. miBlangen. Es wurde nunmehr ein 
Verf. ausgearbeitet, bei dem die Lsg. des Ba-Salzes mit einem bekannten UberschuB 
an Ag-Salz yersetzt u. beide gemeinsam ais Chromate ausgefallt werden. Der End- 
punkt der Rk. wurde potentiometr. mit einer Vergleichselektrode yon Cu in CuS04 
gemessen u. festgelegt ais Maximum des Wertes A v/A c, worin A v die Anderung der
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Śpannung, A c die Anzalil der zugefiigten ecm Chromat yon einer Ablesung zur anderen 
bedeutet. Bei Zugabe von 50 ccm 93%ig. A. zu 100 ccm der Lsg. wurden Ergebnisse 
erhalten, die zwar nicht genau sind, aber fiir die Praxis halbwegs genugen. (Gazz. 
chim. It-al 57 [1927]. 900—13. Messina, Univ.) B e r l it z e r .

Ed. Rousseau, Quantitative Bestimmung von Mangan in Slahlen oder Legierungen, 
die grofie Mengen Chroni oder Kobalt enthalten. Zur Best. von Mn in Eisen oder Legie
rungen, die grofie Mengen Cr (iiber 5%) enthalten, wurden 0,2 g des Metalls in verd. 
H„SO.j (15 ccm H2S 04 -)- 30 ccm II20) gel. u. zu der Lsg. 3 ccm einer lc. gesatt. Ar// ,-  
Persulfatlsg. gegeben. Hierauf maclit man schwacli alkal. u. lóst den Nd. in verd. H 2SO,. 
Zu dieser Lsg. gibt man 3 ccm Persulfatlsg. u. erhitzt; bei 80° tritt unter Rotviolett- 
farbung Oxydation des Mn zu Permangansaure ein; gleichzeitig wird Cr zu Chromsaure 
oxydiert. Sobald die Fiirbung an Tiefe nicht mehr zunimmt, macht man stark ammo- 
niakal. u. koeht 2—3 Min. Die Chromsaure bildet ein 1. NH4-Salz, Fe u. Mn werden 
gefallt. Der Nd. wird in ammonsulfathaltigem W. gewaschen u. in w., 5°/0ig. H2S 0 4 
gel. Nach Zugabe von einigen Tropfen H20 2 gibt man 3 ccm Persulfatlsg. zu, hierauf
1 oder 2 ccm x/io'n- AgN03-Lsg. u. titriert mit As20 3 in gewohntcr Weise bis zur Ent- 
farbung. — Die Ggw. yon Co wirkt bei dieser Methode nicht stórend, da Co in Ggw. von 
Persulfat, Ammonsulfat u. NH4OH ein 1. Komplexsalz bildet. Beide Metalle, Cr u. Co, 
werden demnaeh vom Mn getrennt, das mittels der Persulfatmethode auch in Co-Stahlen, 
Co-Legierungen u. in metali. Co bestimmt werden kann. (Chim. et Ind. 18 [1927]. 772 
bis 780.) " S i e b e r t . .

A. Komarowsky, Die Auflosung von Sulfiden in Saure-II20 2-Gemischen. Vf. hat 
versucht, in der qualitativen Analyse Kónigswasser u. konz. H N 03 dureh verd. Mineral- 
sauren, denen er f i20 2 zusetzte, zu ersetzen — hauptsachlich aus Gesundheitsrucksichten. 
Er hat gefunden, daB sich HgS in 4-n. Salzsaure in Anwesenheit yon 6%ig. H20 2 
(tropfenweise hinzugefugt) beim Erwarmen glatt lóst. Um Hg nachzuweisen, wird der 
ausgeschiedene S abfiltriert u. in einer Portion der Lsg. das Hg dureh Atzallcali iden- 
tifiziert (gelbes Mercurioxyd oder graues metali. Hg, sofern iiberschussiges H2Oa 
yorhanden ist); in der zweiten Portion kann man Hg wie gewóhnlieh mit SnCl2 nach- 
weisen. Dio Sulfide von Ni u. Co werden in verd. Essigsaure unter Zufugung von 
H20 2 unter Eiwarmen gelóst. Die klar filtrierte Fl. wird mit einigen Krystallen von 
Alkaliacetat versetzt, dann wird in einem Teile Co nach VOGEL (Ztschr. analyt. Chem. 
21.-563 [1882]), im anderen Ni mit Dimethylglyoxim bestimmt. Auch Kalomel lóst 
sich leicht in 2-n. HC1 +  H20 2. (Ztschr. analyt. Chem. 72 [1927]. 293—95. Odessa, 
Chem.-Pharm. Inst.) ’ ’ WlNKELMANN.

I. M. K olthoff und H. G. P. v . d. Meene, Die gewićhtsanalytische Bestimmung 
des Kupfers ais Kupferrhodaniir. 50 ccm einer 'lis -molar. CuS04-Lsg. wurden mit 
etwa 25 ccm einer 3%ig. Lsg. von scliwefliger Saure u. dann mit weeliselnden Mengen 
5%ig. KCNS-Lsg. yersetzt. Der Nd. wurde nach bestimmter Zeit auf einem Jenaer 
Glasfiltertiegel oder einem Berliner Porzellanfiltertiegel gesammelt, mit kleinen Por- 
tionen W. gewaschen u. nach dem Trocknen bei 110—120° u. Abkiihlen im Exsicoator 
gewogen. An Hand von 79 Yerss., die unter den yerschiedensten Bedingungen
— Fallung in der Kalte u. Warnie, mit yerschiedenen Mengen KCNS-Lsg., in Ggw. 
von anderen Metallen u. Sauren — ausgefiihrt wurden, kamen Vff. zu folgendem 
Ergebnis: ,,1. Die gewichtsanalyt. Best. des Cu ais Cuprorhodanid gibt sowohl bei 
Fallung in der Kalte wie bei Siedetemp. yorzugliche Resultate. HC1 u. H2S 04 stóren 
niclit, wenn dio Konz. nicht gróBer ais etwa 1/2-n. ist. Der t)bersehuB an Bhodanid 
soli nach der Fallung nicht gróBer ais 1/2o-n- sein. 2. Die Fallung kann sowohl neben 
groflen Mengen Ferroion wie Ferriion vorgenommen werden. Im letzteren Falle soli 
man in der Warnie ausfallen, um die Red. des 3-wertigen Fe zu beschleunigen. 3. Co, 
Ni, Mn, Zn, As sind olme EinfluB auf das Resultat. Bi, Sb u. Sn haben die Neigung, 
dureh Hydrolyse ihre Oxydhydrate auszufallen. Dureh Zusatz yon Weinsaure werden 
sie unschadlieh gemaeht." (Ztschr. analyt. Chem. 72 [1927]. 337—45. Utrecht, 
Univ.) _ WlNKELMANN.

Erich Herlinger, Uber ein news Photogoniometer. (Ztsehr. Krystallogr. Minerał. 
66 [1927], 282—96. Kaiser Wilhelm-Inst-. d. Silicatforschung.) ENSZLIN.

Organische Substanzen.
F. H .R hodes, F. T. Gardner und A . W . Lewis, Analyse von Miscliungen uhn- 

Ikher organischer Verbindunge.n. Vff. besehreiben eine Methode zur Analyse von 
Mischungen ahnlicher (isomerer, homologer) organ. Verbb., welche auf der kryoskop.
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Best. des solieinbaren mittleren Mol.-Gew. der Mischung in 2 verschiedenen Solyenzien 
beruht, von denen eines mit dem zu bestimmenden Bestandteil der Mischung ident. 
ist, wiihrend das andere ein fremdes Losungsm. (gewóhnlicli Bzl.) vorstellt. Aus diesen 
beiden Bestst. u. den anderen hierbei ermittelten Vers.-Daten kann die Konz. der zu 
bestimmenden Komponentę nach einer eigenen Formel (Original) berechnet werden. 
Das Verf. ist ausgedehnter Anwendung fiihig, auch bei Best. einer Verb. in Ggw. 
anderer, nicht identifizierter Verbb., vcrsagt aber bei ionisierten, polymerisierten oder 
chem. Rkk. eingehenden Yerbb. Bcispiele der Analyse von Mischungen zweier oder 
dreier Bestandteile aus Naphthalin, a-Nitronaphthalin, Dinitronaphthalin, Diphenyl u. 
einem naphthalinfreien schweren Steinkohlenteerol, D. 1,030, Kp. 239—303° (enthaltend 
eine Mischung yon Methylnaphthalinen, Diphenyl u. Acenaplithen) wenlen. angefiihrt 
(Tabelle). (Ind. engin. Chem. 20. 85—86. Ithaca [N. Y.], Univ.) H e r z o g .

Chih-Tung Feng, Die „Biuretprobeu ais qualitalive und quantitative Prufung von 
Ephedrinmischungen. In alkal. Lsg. geben Ephedrin u. Pseudoephedrin mit CuS04 
yiolctte Fiirbung, dic mit A ausgeschuttelt werden kann. Durch Colorimetric des 
A.-Extraktes u. Beobachtung der bei spontanem Verdampfen des A. auftretenden 
Prodd., bei Ephedrin gelatinoser Riickstand, Pseudoephedrin rhomb. yiolctte Krystalle, 
bei Mischungen Nadeln, wird eine annahernde Schatzung der yorhandencn Substanzen 
ermóglicht. (Chinese Journ. Physiol. 1 [1927]. 397—405. Dep. of Pharmacol. Peking 
Union Med. College.) Me i e r .

N. Ssem iganowsky, Uber die quantitative Beslbnmung der Aminogruppe in den 
Nitroarylaminen. II. Die quantitative Bestimmung von Nitrotoluidin, Nitronaphihyl- 
amin und Nitroarsanilsaure. (I. vgl. C. 1927. II. 2215.) Die in der I. Mitt. beschriebene 
Methode liiBt sich auch zur quantitativen Best. weiterer Nilroarylamine benutzen, 
sofern nur die sich bildende Nitrooxyverb. gegen das konz. Alkali widerstandsfShig 
genug ist. Vf. hat folgende Verbb. mit gutem Erfolge analysiert: l-Methyl-3-nitro-
4-acetylaminobenzol, l-Methyl-5-nitro-2-acetylaminobenzol, l-Methyl-3-nitro-d-aniinoben-
zol, l-Methyl-5-nitro-2-aminobenzól, l-Methyl-3-nitro-2-aminobenzol, 2-Nitro-l-acetyl- 
ąminonaphthalin, 4-Nitro-l-acetylaminonaphthalin, 2-Nilro-l-aminonaphthalin, 4-Nitro-
l-aminonaphthalin u. Nitroarsanilsaure. (Ztschr. analyt. Chem. 72 [1927]. 295—98. 
Moskau, Dorogomilowsche Chem. Fabrik.) W in k e l m a n n .

A. Pam filów und W . Kisselewa, Bromo-elektrometrische Bestimmung von Anilin. 
(Journ. Russ. phys.-cliem. Ges. [russ.] 59 [1927]. 671—75. — C. 1927. II. 2557.) B k m .

E. Bernhauer, Uber die Weinsdurebestimmung neben anderen organischen Sauren. 
Vf. gibt zur Best. von Weinsdure neben anderen organ. Sauren, insbesondere Citronen- 
sdure, folgende Methode an: 50 ccm der FI. werden mit 5 ccm 40%ig. K-Acetatlsg.,
2 ccm Eg. u. 100 ccm 96%ig. C2H5OH yersetzt; bis zur beginnenden Krystallisation des 
Weinsteins wird mit einem Glasstab an der GefaCwand gerieben u. dann yerschlossen 
15— 18 Stdn. stehen gelassen. Hierauf wird der Nd. im Glasfiltertiegel, PorengroCe
5— 7, abgesaugt, mit hoclistens 35 ccm 66 vol.-°/0ig. A. ausgewaschen, mit etwa 50 ccm
h. W. in den Kolben zuriickgespiilt u. der Tiegel gut naehgcwasclien. Der Nd. wird durch 
Kochen in Lsg. gebracht, mit einigen Tropfen Azolithminlsg. yersetzt u. mit Ykt oder 
V2-n. Lauge titriert. Der Endpunkt wird durch Tiipfeln auf empfindlichem Lackmus- 
papier kontrolliert, wobei das Auftreten eines blauen Ringes ais Endpunkt betrachtet 
wird. 1 ccm 7:0-". Lauge entspricht 15,005 mg Weinsiiure. Diese Methode yersagt, 
wenn der Geh. an Wcinsaure geringer ais 0,4°/0 ist u. der an Citronensiiuro 15% uber- 
steigt. Jcdoch kann man, sofern es die Citroncnsiiuremenge gestattet, nach Konzen- 
tricren der Probe auf entsprechenden Weinsauregeh. dio Methode anwenden. Das Verf. 
istm eist auf 0,1% genau; gróBere Storungen werden durch groBe Mengen organ. Sub- 
stanz, wic sie in Weinen u. Fruchtsaften yorkommen, yorursacht. (Ósterr. Chemiker- 
Ztg. 31. 4— 7.) SlEBERT.

A. Ionesco-M atiu und C. V. Bordeiano, Bestimmung von Mercurisalicylat und 
Mercurilactat nach dem mercurimetrischen Verfahren. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 6 
[1927]. 300—07. — C. 1928. I. 385.) L i n d e n b a u m .

B estand teile  von  Pflanzen und Tieren.
Ernst Tschopp, Eine Mikromethode zur Bestimmung des Magnesiumions in bio• 

logischen Flussigkeiten und Organen. Das Prinzip der Methode zur Best. das Magnesium
ions in Serum, Plasma, Exsudaten, Transsudaten, Harn, Eierklar, Speichel usw. ist 
folgendes: das Mg wird aus der calciumionfreien Lsg. ais Magnesiumammoniumphosphat 
gefallt u. dieses ais Phosphormolybdat bestimmt, unter Berucksichtigung der Beob-
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aehtung von T a y l o r  u . M il l e r  (C. 1 9 1 4 . II. 264), daB Phospliormolybdiinsaure 
aber niclit Molybdiinsaure allein leicht zu Molybdanblau reduziert wird. Ais Reduk- 
tionsmittel dient eine Lsg. von „Eikonogen“, eine Aminonaphtholsulfonsaure in Bi- 
sulfit u. Sulfit. Die entstandene Blaufarbung wird im Colorimeter mit derjenigon 
einer gleiclibehandelten Standardlsg. von bekanntem Phosphatgeh. verglichen. —  
Vf. gibt: genaue Angaben iiber Darst. u. Konzz. der erforderhelien Lsgg. Die gęnauen 
Ausfuhrurigsmethoden zur Best, des Magnesiumions in den obengenannten Fil., ferner 
in Vollblut, Milcli, Eigelb, Pflanzensaften, in Her. u. pflanzlichen Organen, Galie, Kon- 
kremeiUen u. Faeces vgl. im Original. (Helv, chim. Acta 1 0  [1927]. 843—46. Basel, 
Univ.) " B e r e n d .

A. Bebris, Eosin, S-Fuchsin uiid Lićhtgrjin ais elektive Muskelfarbungen. Durch 
Zusatz von 5°/0ig. Alaunlsg. zu 2%ig. Eosin-, 1%'g- S-Fuchsin- u. 2°/0ig. Lichtgriln- 
Isg. erhiilt man eine elektive Muskel- u. Kernfarbung. Eosin-Alaun gibt leuchtend 
roto, S-Fuchsin-Alaun bordeauxroto, Lichtgriin-Alaun leuchtend griine Muskelfarbung. 
Ein genaues Farbeverf. ist angegeben. (Ztschr. wiss. Mikroskopie 4 4  [1927]. 481—82. 
Riga, Univ.) WlNKELMANN.

J. Eisenbrand, Die Fehlergrenzen der quaniitaliven Besłimmungen im D. A.-B. 6 
vom physikalisch-chemischen Slandpunkł. Vf. erortert an Beispielen des D.A.B. 6 
die Sinnlosigkeit der 4. u. 5. Dezimale bei den angegebenen Rechenzahlen, woraus 
sieh eine Kiirzung der Rechenzahlen notwendigerweise ergibt. (Pharmaz. Ztg. 73. 
109—11.) L. JOSEPHY.

L. R osenthaler, Chemische Charaklerisierung von Drogen. Das Verhalten von Agar 
gegen Jod. (Vgl. S. 731.) Die vom D.A.B. 6 fiir Agargallerte bei Zusatz von Jodlsg. an- 
gegebene weinrote Farbung fiel bei zahlreiehen Verss. entweder blauviolett, rotbraun, 
weinrot oder dunkelviolctt aus. Die Farbę ist abhangig von Konz., Temp. u. Alter des 
Agarschleimes. Dio starkste Farbung wird erzielt durch Zusatz der Jodlsg. zu einem er- 
hitzten u. schnell auf 15° abgekiihlten Schleim, da nach Ansicht des Vfs. die Farbung 
von dom durch hohe Tempp. bewirkten Dispersitatsgrad der Agarteilehen abhangt. 
Dą die Rk. aber nur bei niederer Temp. stattfindet, muB sie in der kurzeń Abkiihlungs- 
zeit yorgenommen werden, in der die Teilchen noch den notigen Dispersitatsgrad be- 
sitzen. — Angabe einer Fassung dieser Rk., die sieh zur Aufnahme in Arzneibiicher 
eignet. (Pharmaz. Ztg. 73. 77—78. Bern, Univ.) L. J o s e p h y .

Marcel Boli, Jacąues Leroide, Prścis d’analyse chimique. T. I. Principes genóraux, tables
num6riques. T. 2. Recherches et dosage des cations. Paris: Dunod 1927. 2 yol. T. 1.
(VII, 327 S.) T. 2. (VII, 499 S.) 8°.

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem ein e chem iscłie  T echnologie.

Rudolf Kirschke, lialionalisierung und Normung der Packungen und Verpackungen 
in der chemisclien Industrie. Uberbliek iiber die Rationalisierungs- u. Normungs- 
bestrebungen im Verpackungswesen. (Chem. Fabrik 1 9 2 8 . 8—9. Koln.) S i e b e r t .

E. B. Maxted, Chemische Hoćhdrucktećhnik. Oberblick iiber dio Entw. der 
chem. Hochdrucktechnik u. der Hpchdruckapparaturen u. -anlagen in den yerschiedenen 
Zweigen der chem. Industrie. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 3 [1927]. 527 
bis 529.) S i e b e r t .

Charles H. Butcher, Chemisch-technische Kalkulationen. I. Trocken- und Cal- 
cinierungsanlagen. Vf. bereclinet fiir Trocknungsanlagen, Drehrohr- u. Tunneltrockner, 
den Warmebedarf zur Erliitzung des Materials u. Entfernung der Feuchtigkeit unter 
Beriieksichtigung der Stralilungsyerluste u. der Warme, die durch das getrocknete Mate
riał mitgefuhrt wird, ferner die Luftmenge oder die Menge der Feuergase, die notwendig 
ist, um den entstandenen W.-Dampf fortzufiihren u, die notwendige Warme zu erzeugen, 
den Durchmesser u. die Lange des Tunneltrockners oder Drehtrommeltroekners aus dem 
Luftbedarf, die Luftgeschwindigkeit, den Stundendurehsatz an Materiał u. die Trocken- 
zeit, die Heizflache fiir HeiBluftofen u. den Kraftbedarf fiir die Luftzirkulation, sowie 
fur direkt beheizto Trockner den Brennstoffyerbrauch. (Ind. Chemist chem. Manu- 
facturer 3 [1927]. 554—56.) S i e b e r t .

K, Hauck, Schaden an dampfgeheizten Trockenzylindern. (Zentralblatt Gewerbe- 
hygiene Unfallyerhiit. 1 4  [1927]. 399—404. 421. Breitenfurt b. Wien.) S i e b e r t .
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Hugh GriffitllS, Kryatallisaiionsanlagen. Technologie der KryslallisationsD.~pp. 
zur Erzielung gleichmaBiger Krystalle unter besonderer Beriioksichtigung des App. 
nach PASSBURG u . G r IFFITIIS, der die Nachteile der alteren Konstruktionen, ins- 
besondere die Neigung der FI. zur Bldg. von Longitudinalwellen, vermeidet. (Ind. 
Chemist chem. Manufacturer 3 [1927]. 557—60.) S i e b e r t .

O. Zahn, Verwendung von Eohren zur Krysłcdlisation und Ve.rdam-pfu.ng. Bc- 
schreibung eines Rohrkrystallisałors, bestehend aus einem zweckmaBig gelagerten 
Rohr, das stiindig in Drehung versetzt wird, fiir Tagesleistungen von 1500 kg an, 
Die heiBgesatt. Salzlsg. lauft ununterbrochen an dem einen Ende des Rohres ein 
u. wird durch einen Luftstrom abgekiihlt, der mittels Ventilator dem Fl.-Strom ent- 
gegengeblascn wird. Dic Krystalle bilden sich auf dem Wege zur AusfluGóffnung 
u. werden infolge der geneigten Lage des Rohres gemeinsam mit der Mutterlauge 
ununterbrochen ausgetragen. Die Fl.-Schicht innerlialb des Rohres wird durch 
entsprechende Wahl der VerschluBringe stets auf gleicher Hóhe gehaltcn. Dio Ver- 
wendungsfahigkeit des Rohrkrystallisators ist unbegrenzt. Einzelne Salzo erfordern 
je nach ihrer Einw. auf Eisen eine Blei- oder Ebonitauskleidung. Das Ansetzen von 
Krystallen im Rohr wird durch ein Heizrolir vermieden. Eine Sonderbauart erlaubt 
eine Leistungssteigerung auf das 5—8-fache. Verstopfungen oder Betriebsstórungen 
konnen nicht eintreten. — Vf. beschreibt weiter einen Rohrverdanipfer zur Ver- 
dampfung von Fil., bei dem ein Drehrohr in einem Feuerkanal gelagert ist u. durch 
Abgase oder angebaute Feuerung unter bester Ausnutzung der zugefuhrten Warme 
beheizt wird. Je nach GroBe der Heizflache, 20—40 qm, gelangen bei Anwendung 
einer eingebauten Feuerung 10—20 000 kg W. in 24 Stdn. zur Verdampfung. Der 
Wirkungsgrad betragt bei Beheizung mit Steinkohle von 7000 W.-E. 8—10 kg ver- 
dampftes W. je kg Kohle. — Die Kombination beider App. fiihrt zu dem Rohrverdampf- 
krystallisator, der zur Eindampfung aller Salzlsgg. mit naehfolgendcr Krystallisation 
dient. (Chem. Fabrik 1928. 4—6. Jena.) S i e b e r t .

W . L. Badger, Der erste Mehrkdrperverdampfapparat. Zur Widerlegung der all
gemeinen Ansicht der Entdeckung der Mehrkorperverdampfapp. durch R il l ie u x  
(1843) zitiert Vf. einen Berieht aus Bd. I, S. 170, des „Journ. of the American Insti- 
tute“ vom Jahre 1836, in dem bei Besprechung der Erzeugung von Kochsalz aus Salz- 
laugen bereits das Prinzip der Mehrkorperverdampfer angedeutet ist. (Ind. engin. Chem. 
20. 55. Ann Arbor [Mich.], Univ.) H e r z o g .

Dorr-Co., New York, Zum Losen von feinkornigen Stoffen dienender Behdlter mit 
iiber die Mitte des Behalterbodens senkrecht angeordneter liohler Welle u. einer im 
oberen Teil dieser befindlichen Verteilervorr., dad. gek., daB an dem unteren Ende 
der Welle an sich bekannte, an Ruhrarmen befestigte Arbcitsschaufeln u. innerhalb 
des Liisebehalters in an sich bekannter Weisc Vorr. zur Erhitzung, z. B. eine Heiz- 
spiralc, vorgesehen sind. — Dio Vorr. verliindert, daB sich die zu lósendo Substanz 
(z. B. tonhaltige Stoffe) mit einer Haut aus schlammfoiner M. iiberzieht u. dadureh 
dem Angriff der Lósungsmm. entzogen wird. (D. R. P . 454 677 KI. 12 c vom 24/8.
1922, ausg. 14/1. 1928.) K a USCH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a, M. (Erfinder: Fritz Sander, 
Grieslieim a. M.), Sldndiges Dosieren einer oder mehrerer Flussigkeiten nach D. R. P. 
392 372, 1. dad. gek., daB man bei der Ausfiihrungsform nach 2. des D. R. P. 393 72 
ein GefaB verwendet, dessen untere Óffnung durch einen Hahn oder ein Ventil derart 
beherrscht wird, daB beim Sinken des GefaBes ein allmahliclies Offnen u. beim Heben 
des GefaBes ein zwanglaufiges, allmahliclies SehlieBen des Hahnes oder Ventils statt- 
findet. — Ein weiterer Anspruch kennzeichnet eine Ausfiihrungsform des Verf. (D. R . P. 
454 757 KI. 12 f vom 26/10. 192G, ausg. 17/1. 1928. Zus. zu D. R. P. 392372; C. 1924.
I. 2618 [ C h e m .  F a b r i k  G r i e s l i e i m  E l e k t r o n ] . )  K a USCH.

W . H . W hatm ough, London, Kolloide Dispcrsionen. Um feste Stoffe in Fil. zur 
Dispersion zu bringen, verwendet man zwei in entgegengesetzter Riehtung sich Seite 
an Seite drehende Walzen, so daB ani Beriihrungspunkt die Peripherie sich aufwarts 
bewegt. Mit diesen Walzen stehen Reibblócke oder -bander in Verb. (E. P . 280 973 
vom 29/5. 1926, ausg. 22/12. 1927.) K aUSCH.

Achenbach & Sehulte, Ohle i. Westf., Auloklaven. Die Autoklaven o. dgl. 
besitzen einen ovalen Deckel, der gegen den Rand eines Flansehes von U-formigem 
Querschnitt anliegt, so daB die Offnung des Flansehes mit der des GefaBes iibereinstimmt. 
(E. P . 279 706 Tom 31/3. 1927. ausg. 24/11. 1927.) K a USCH.

X. 1. 80
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Lurgi Ges. fiir W arm etechnik, Frankfurt a. M., Absorptionsinitlel. Flugstaub 
aus Ofcn, Verbrennungsanlagen, Abfallyerbrennungsofen, Generatorgasanlagen u. be- 
sonders aus solchen Ofen, in dejien Braunkolilo yerbrannt wird, wird ais Adsorptions- 
mittel zum Trennen von Gasgemischen, zum Entfarben von Fil. usw. yerwendot. (E .P .
280 505 vom 9/11. 1927, Auszug yeroff. 11/1. 1928. Prior. 11/11. 1926.) K a u s CH.

Silica Gel Corp., iibert. yon: E .B . Miller und G. C. Connolly, Baltimore,
Maryland, Adsorplionsmilłeł fiir Wasserdampf. Man yerwendet zur Adsorption yón 
Wasserdampf festes pordses Gel (S i02, Wo20 3, T i02, Sn02, A120 3 u. dgl.), das wenigstens 
10% soines Gewiehts Wasserdampf boi 30° u. 22 mm Hg-Teildruck zu adsorbieren 
yermag u. mit einem Entwiisserungsmittol (H2S 04, Metaphosphorsiiure, Al2[SO.,]3, 
MgS04) impragniert ist. (E. P. 280 934 vom 17/11. 1927, Auszug veróff. 18/1. 1928. 
Priod. 19/11. 1926.) K a u s CH.

Elektrische Gasreinigungs-G. m . b. H ., Charlottcnburg, Vorrichlung zur elek- 
trischen Oasreinigung. Dio Vorr. besitzt Spriihelektroden in Gestalt flacher Bander, 
die ihre scharfen Kanten den Niederschlagselektroden zuwenden, die Stangen von 
winkelfórmigem Querschnitt darstellen. (Schwz. P. 1141 0 3  vom 21/1. 1925, ausg. 
1/3. 1926. D. Prior. 24/5. u. 8/9. 1924.) K a u s CH.

W ilhelm  Vogelbusch, Deutscliland, Verdampfer. Der ein- oder mehretagige
App. besitzt je einen Heizkórper fiir jede Etago, der aus einem Gehause besteht, welches 
von einem Heizmittel durchflossen wird u. Siederohre enthalt; dio mit einer Verdampf- 
kammer in Verb. stehen u. von der zu yerdampfenden FI. durchflossen sind. (F. P . 
628 350 vom 1/2. 1927, ausg. 21/10. 1927. Holi. Priorr. 14/4. u. 25/a 1926.) K ausC H .

Silica Gel Corp., iibert. von: E. B . Miller und G. C. Connolly, Baltimore,
Maryland, Katalytische Gele. Hartes poroses Gel (S i02, A120 3, Wo20 3, Si20 2 o. dgl.)
wird mit einem Katalysator dadurch impragniert, daB man ein geeignetes flydrogel 
mit einer Lsg. eines Metallsalzes beliandelt, entwiissert u. erhitzt. (E. P . 280 939 
vom 17/11. 1927, Auszug veróff. 18/1. 1928. Prior. 19/11. 1926.) K a u s CH.

Werner Fehse, Elektrische Ofen mit Heizkorpern aus Wolfram. Braunschweig: P. Vieweg
& Sohn 1928. (VI, 72 S.) 8°. =  Sammlung Vieweg. H. 90. M. o.—.

II. G ew erb eh yg ien e; R ettungsw esen .
Loch, Stauhczplosiomn. Ausfiihrlicho t)bersicht iiber die Entstcliung von 

Slaubexplosionen u. ihre Verliutung. (Zentralblatt Gewerbeliygiene Unfallverliut. 14 
[1927]. 423—30.) S i e b e r t .

A. Seitz, Gewerbliclie Dermatosen und Unfallwrhiilung. Bcsprechung der Ilaut- 
erkrankungen, die durch Verwendung yerschicdener Wasclimittel im polygraph. Ge- 
werbe verursacht werden. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverliiit. 14 [1927]. 
433— 35. Leipzig.) _ SlEBERT.

N. A. V igdortschick, Die Slreckerschwaclie der Hand bei Bleivergiflwig (das 
Symptom Telekys). Vf. konstruierte zur Prufung der Frage, inwieweit die Streckeu- 
scliwache der Hand ais Friihsymptom der Bleivergiftung anzusehen ist, 3 App., u. zwar 
zur Messung des Winkels der Handstreckung, zur Best. der Kraft der Handstrecker u. 
-beuger u. zur Messung der Flexoren- u. Extensorenkraft der einzelnen Finger. Die 
Unters. der Kraft der Fingerstrecker ergab, daB im Widerspruch mit den Behauptungen 
T e l e k y s  die Fingcrextensoren der rechten Hand bei Bleiarbeitern einigermaBen starker 
sind ais die der linken Hand, u. daB das Verhaltnis der Kraft beider Hande zueinandcr 
bei Blei- u. Nichtbleiarbeitern keinen bemerkbaren Unterschied aufweist. — Auch fiir 
die Streckerschwaehe der rechten Hand fanden sich bei Bleiarbeitern keine Andeu- 
tungen. — Die Messung des Winkels der Handstreckung ergab, daB dieser bei Blei
arbeitern an der rechten Hand tatsachlich kleiner ist ais an der linken, jedoch ist bei 
Nichtbleiarbeitern dieser Unterschied durchaus nicht geringer. Vf. stellt die Schlufl- 
folgerungen T e l e k y s  auf Grund seiner eigenen Unterss. sehr in Frnge. (Zentralblatt
Gewerbehygiene Unfallyerhut. 14 [1927]. 435—40. Leningrad, Inst. zum Studium der
Berufskrankheitcn.) SlEBERT.

A. Hopmann, A ku te Quecbsilberdampfve>-giflungen. Vf. beriehtet iiber mehrere 
Falle akuter Q«eciit76erdampfvergiftungen, die bei Reparaturen im Innern von Kesseln 
entstanden, in denen sich in Form yon Rost oder Schmutz Hg-Reste befanden. Bei 
lioherer Temp. findet eine schnelle Verfliichtigung yon yerborgenem Hg statt, z udem 
spielt die Yerstaubung desselben beim Loslósen von Teilen u. beim Bearbeiten des
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Kessels eine Rolle. Es ist dringend geboten, zum Schutze der Arbeiter bei derartigen 
Reparaturen sorgfiiltigc prophylakt. MaGregeln zu treffen. Diese bestehen in grundlieher 
Ileinigung, Absaugung von Hg-haltiger Luft, Zufuhrung von Friscliluft u. Venvendung 
geeigneter Atemschutzgerate. (Zentralblatt Gewerbeiiygiene Unfallverhut. 1 4  [1927]. 
422— 23. Leverkusen.) S i e b e r t .

A. Hopmann, Tod infolge akuter gelber Leberatrophie nach gewerblicher Schadigung 
durch Nitrobenzol, Nitrotoluol oder Arsen ? Die Unters. eines Todesfalles infolge akuter, 
gelber Leberatrophie bei einem Arbeiter, der in Nitrobenzol- u. Nitrotoluolreduktions- 
kesscln in regelmiiBigem Turnus As-baltiges Zn einzutragen hatte, ergab, daB gemaB 
den bestehenden Erfahrungen eine gewerblickc Erkrankung nicht vorlag. (Zentralblatt 
Gewerbekygiene Unfallverhut. 1 4  [1927]. 423. Leverkusen.) SlEBERT.

D aniel Florentin, Uber die Zusaminenseizung der Luft in den Strapen von Paris. 
Dio Luft in den StraBen von Paris wurde auf ihren Geh. an C02 u. CO untersueht. 
Ersterer schwankt zwischen 0,34 u. 0,62 1 pro cbm u. letzterer zwischen <; 0,01 u. 0,044 1 
pro cbm. Dabei zeigt sich, daB der Geh. an C02 u. CO im Zentrum in den yerkehrs- 
reichsten StraBen am hochsten ist u. nach den Vororten zu abnimmt. AuBerdem ist 
der Geh. stark von der Witterung u. den Windverlialtnissen abhangig. (Compt. rond. 
Acad. Sciences 1 8 5  [1927]. 1538—41.) ENSZL1N.

W olfgang W eichardt und Hermann Unger, JFas wissen wir iiber orga- 
niscfie Substanzen in der Luft "i Das Ergebnis von langjahrigen Unterss. der Vff. be- 
rechtigt zu der Behauptung, daB auf alle Fśille der Schwerpunkt bei der Beurteilung 
der Wrkg. organ. Substanzen in der Luft nicht in ihrer absol. Giftigkeit, sondom in 
der auBerordentlich verscliiedenen Empfanglichkeit vieler Individucn gegen einzelne 
Bestandteile derselben liegt. (Gesundheitsing. 51 . 43— 45. Erlangen.) S p l it t g .

S .H . K atz und H. W . Frevert, Kohlenoxyd in zwei grofien Garagen. Vff. unter- 
suchten dio Luft zweier groBer Garagen in Washington u. Pittsburgh durch ca. einen 
bzw. Yier Monate auf den Geh. an CO, hcrriihrend von den Auspuffgasen der Motoren. 
Nach Sehilderung von Anlage u. Einrichtung der Garagen wird der verwendete CO- 
Registrator beschrieben, dessen Prinzip darauf beruht, daB die Temp.-Steigerung, 
welche bei der mit Hilfe von Katalysatoren (H o p c a l it e ) erfolgten Verbrennung des 
gebildeten, gereinigten CO gemaB der Gleichung: 2 CO -(- 0 2 =  2 C02 -J- 67 900 cal. 
(per Grammol. CO) eintritt, mit Hilfe yon Thermoelementcn potentiometr. auf einer 
in Teilen CO in 10 000 Teilen Luft (T. p. ZT.) geeichten Skala angezeigt wird (Abbildung 
u. schemat. Zeichnungen). Es wurden so die vor- u. naclimittagigen maximalen u. 
Durchsehnittskonzz. von CO ermittelt. Die maximale Anzeige liberschritt die oberste 
Grenze des Registrators, 8,9 T. p. ZT., nur einige wenige Małe, u. da nur momentan. 
Die durchschnittliehe Konz. an CO wahrend einiger Stdn. uberschritt in der Garage 
in Washington in keinem Fali 1 T. p. ZT., wahrend der hochste Durchschnitt im Ver- 
laufe einiger Stdn. in der Garage in Pittsburgh 1,64, wahrend einer einzigen Stde. 
4,33 T. p. ZT. betrug, welcker Geh. immerhin Kopfschmcrzen verursachen konnte. 
In der relativ w. Versuchsperiode wurde das CO daher ais nicht selir schadlich erkannt. 
Dagegen konnen bei k. Wetter infolge geringer Liiftungsmoglichkeiten der Garagen 
unter gleiclien Bedingungen immerhin ungiinstigere Arbeitsverhaltnisse eintreten 
(Tabellen u. Diagramme). (Ind. engin. Chem. 20 . 31—36. Pittsburgh [Pa.].) H e r z o g .

Fr. Heinrich und F . Petzold, Prufung einer KoMenoxyd-Gasmaske. Subjektive 
u. quantitative Verss. ergaben das einwandfreie Aibeiten des Degea-Kohlenoxyd- 
scliutzgeriites. Die maBgebendste qualitative Probe fiir CO ist die Blutprobe nach 
V o g e l . Ammoniakal. u. alkal. Silbersalzlsgg. sowie Palladiumchloriir geben bei 
Ggw. anderer Gase (H 2, C2H 2, C02) keine eindeutigen Rkk. Bei exakter Best. ge- 
ringster Mengen C02 ist auf die bei starker Trockenheit des Natronkalks unvollstandige 
Absorptionswrkg. desselbcn Riicksieht zu nehmen. (Chem. Fabrik 1 9 2 8 . 19—22. 
Dortmund, Eisen- u. Stahlwerk H o e s c h .) S i e b e r t .

— , Neue Mepmeihoden zur Priifung von Gasschuizgeraten und Iłegenerationspatronen. 
Regenerationspatronen fiir Gasschutzgerate werden neuerdings durch Messung der 
Aufnahmefahigkeit fiir C02, des Atemwiderstandes u. der auftretenden Temp.-Er- 
hfihung gepriift. Eine Pumpe mit, Yorgeschalteten Ventilen treibt bei bekannten Um- 
laufzeiten u. Hubvolumen, die veranderlich sind, Luft zur Sattigung mit Feuchtigkeit 
durch W. von 37°, wobei dem Luftstrom gleiehzeitig C02 zugesetzt wird. Diese kiinst- 
liche Atemluft tritt in die Patrone ein, vor -welcher ein Feindruckanzeiger angeordnet 
ist, der den Atemwiderstand kontrolliert u. an deren Austrittsseite die Luftproben

80*
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zur Analyse entnommen werden kónnen. An Stelle der Pumpe kann auch ein Geblase 
Verwendung finden. Die Luftstrómungsverhaltnisse innerhalb der ganzen Atmungs- 
gerate werden so gepriift, daB man die Pumpe ohnc Ventile, d. h. saugend u. driickend 
arbeiten laBt, u. sie direkt an das Mundstiick des Gerates anschlieBt. Die Lungenarbeit 
des Geratetragers wird dabei durcli einen abgezweigt angeordneten Feindruękschreiber 
ais Diagramm aufgezeiclinet. Die groBen Fortschritte des Gasschutzwesens in den 
letzten Jahren sind mit auf die Einfiihrung dieser von subjektiven Einfliissen voll- 
kommen freien MeBmethode zuruckzufiilircn. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 
22 [1927]. 368—69.) __________________  Me t z .

[russ.] J. Awinowitzki, Kampfgase, ihro Zusammensetzung und Anwcnduug. Moskau:
„Ossoaviachim“ 1928. (124 S.) Rbl. 0.30.

IY. W asser; A bw asser.
Hermann Matthes und Gottfried W allrabe, Die Zusammensetzung ostpreufiischer 

Trinkwdsser mit besonderer Beriicksichligung des Jod- und Alkaligehałtes. Die Arbeit 
enthalt die Ergebnisse vergleichender Unterss. iiber die Trinkwasser OstpreuBens, 
wobei besonderer Wert auf die Feststellung des J-Gehalts gelegt wurde. — Der J-Gehalt 
der W ff. nimmt mit der Entfernung von der Kiiste ab u. ist besonders hoch in Gegenden, 
die an gróBeren Fliissen oder Urstromtalern liegen. In Orten, in denen in OstpreuBen 
Kropferkrankungen beobachtet werden, ist der J-Gehalt niedriger ais in kropffreien 
Gegenden. — Eine besondere Stellung nehmen im Lande die „alkal.", d. h. NaHC03- 
haltigcn WW. u. die stark chloridhaltigen, an Salzsole erinncrnden WW. ein. Die meisten 
alkal. WW. zeichnen sich dureh einen verhaltnismaBig sehr hohen J-Gehalt aus, der 
bei den gleichzeitig stark Cl-haltigen, wie auch bei den salzsoleahnlichen WW. besonders 
hoch ist. (Schriften d. Phys.-ókonom. Gesellsehaft zu Kónigsberg i. Pr. 66 [1927]. 
Nr. 2. 48 Seiten Sep.; Kónigsberg i. Pr., Univ., Pharm.-chem. Lab.) S p l it t g e r b e r .

Ben H . Peterson und Edward Bartow, Wirkung von Salzen auf die Koagulations- 
gesehwindigkeit und das Fallungsoptimum von Aluminiumhydroxyd. Nach Anfiihrung 
der bisherigen Literatur iiber die Wasserreinigung mit Hilfe von Al(OH)3 werden unter 
Hinweis auf die Bedeutung von ph, sowie der Art u. Konz. anwesender Salze (Na2SO.,, 
CaS04, Na,SO., -f- Na2C03, FeSO.,, Na-Oxalat, K-Tartrat u. K-Phosphat) auf den 
Erfolg der Reinigung zahlreiche Verss. ausgefuhrt, die in der Fallung des W. in 300 ccm 
Glasflasehen nach Zusatz der in den W.-Reinigungswerken iiblichen Mengen von 
A12(S04)3 bzw. A1C13 u . des zu priifenden Salzes unter kraftiger, gleichfórmiger Be- 
wegung (Schiittelmascliine) mit steigenden Mengen verd. NaOH im verdunkelten Raum 
u. Beobachtung der Art der Koagulation im Tyndallkegel bestanden. Die Ergebnisse, 
welche fiir alle Verss. aueh graph. dargestellt wurden, zeigen, daB in W.-Reinigungs- 
anlagen fiir FluBwasser das verschiedene Verli. bei der Flockung u. die Schwierigkeiten 
einer guten Flockung wahrend der Flutperiode eher den Anderungen des Sulfatgeh., 
ais der pn zuzusehreiben sind. Bei Zusatz von Oxalaten, Tartraten u. Phosphaten er
geben sich infolge Bldg. von Komplexen aus den bzgl. Al-Saizen der Oxal-, Wein- u. 
Phosphorsaure mit Al(OH)3 Abweichungen gegen die n. Fallung, aus denen heryorgeht, 
daB Verss. mit variabeln pn in mit Salzen gepufferten Lsgg. nur geringer Erfolg be- 
schieden sein diirfte. Die Ggw. von Tannin ais negatiyes Kolloid bewirkt eine raschere 
Flockung infolge Bldg. eines komplexen Tannats mit dem ein positiyes Kolloid vor- 
stellenden A1(0H)3. Aus diesen letzteren Verss. folgt, daB bei infolge eines Gerbsaure- 
geh. gefarbten Wassern eine gewisse Aeiditat zur Erzielung einer optimalen Fallung 
erforderlich ist. SchlieBlich betonen Vff., daB die fiir eine W.-Reinigungsanlage gel- 
tenden Fallungsbedingungen auf eine andere nicht ohne weiteres iibertragbar sind, 
wenn die Salzgehh. differieren, daB die gewóhnlich ais Al(OH)3 angesprochene Fallung 
eine sehr komplexe, von den Eigg. des umgebenden Mediums abhangige Substanz yor- 
stellt, u. daB cndlich der pH-Wert weniger bestimmend fiir die W.-Reinigung ist ais der 
Salzgcli. des W. (Ind. engin. Cliem. 20 . 51—55. Iowa City [la.], Univ.) H e r z o g .

E. Beri undH . Staudinger, Uber die Entkieselung von kieselsaurehaltigen Wassern. 
(Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 71 [1927]. 1654—57. —  C. 1 9 2 8 .1. 391.) Sp l it t g e r b e r .

Ladislay B audii, Chlorieren de,r Trink-, Gebrauchs- und Badewasser. Mitteilung 
von eigenen Erfahrungen iiber die Wirksamkeit der Chlorierung von Trink- u. Bade- 
wassern in der CSR. mit chem. u. bakteriolog. Analysen, sowie Angaben iiber die Trink- 
u. sonstige Yerwendungsfiihigkeit. (Chemicky Obzor 2 [1927]. 294—97. 332—35.) Tom.



1928. I. H ,v. W a s s e r ; A b w a s s e r . 1217

Alfred Romwalter, Die baktericide Wirkung des Chlors in Wasser. Die von 
Ph. B u n a u -Va r il l a  (C. 1927. I. 2678) mitgeteilte Wrkg. ganz minimaler Mengen 
von freiem CI2 auf Bakterien kann nicht auf ultraviolettes Liclit zuriickgefiihrt, sondern 
muB ais Giftwrkg. aufgefaBt werden. (Gas- u. Wasserfach 70 [1927]. 1133—36. Sopron 
[Odenburg] in Ungarn.) SPLITTGERBER.

R. K olkwitz, iOber die biologische Bedeutung farbiger Oldser in Wasserwerken 
nebst Bemerkungen iiber Badeanstalten. Durch Verwendung farbiger Gliiser kann man, 
wie Beispiele aus der Praxis beweisen, unerwiinsehtcs Wachstum von Moosen oder 
Algen in Wasserwerken u. Badeanstalten yerhindern n. dem W. ein besonders schones 
Aussehen yerleihen. (Gas- u. Wasserfach 70 [1927]. 1118. Berlin-Dahlem, PreuB. 
Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg., Biolog. Abtlg.) S p l it t g e r b e r .

H. F. Lichte, Rauchgaśspeisewasservoruarmer fiir Ilochdruckdampf. An Stelle 
der fur Kessel mit Betriebsdruckcn von mehr ais 25 at nicht mehr geeigneten gewólin- 
lichen Rauchgasspeisewasservorwarmer werden die Hochdruckvorwaimcr von S t ie r l e  
empfohlen u. unter Beigabe zahlreicher Skizzen eingehend beschrieben. (Warme 51.
3—8. Burg bei Magdeburg.) Sp l it t g e r b e r .

Max Grevemeyer, Das Wasser in der Rubenzuckerfabrik. Vf. schildert die groBe
Bedeutung der Wasseryersorgung u. die Entstehung der einzelnen Abwasserarten in 
den Riibenzuckerfabriken. (Gas- u. Wasserfach 70 [1927]. 1118— 19. Berlin-Charlotten-
burg.) _ S p l it t g e r b e r .

W ellington Donaldson und R. W. Furman, Quantiłałive Sludien iiber Phenole 
in der Wasserversorgung. Bei Anwendung von ungechlortem W. aus dem Eriesee konnte 
zugefiigtes Phenol (C0HS-OH) erst in Konzz. iiber 25 mg/l, die drei Kresole oder ihre 
Mischung dagegen in Mengen von 0,1—0,3 mg/l wiedergefunden werden. Nach der 
Chlorung konnte die unverkcnnbare, durch Jodoformgeruch ausgezeichnete Bldg. 
von Chlorphenolen bei Ggw. von 0,625 mg/l Cl2 u. 0,08 mg/l CeH5- OH bzw. 0,02 mg/l 
Kresol nachgewiesen werden. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 18 [1927]. 605—20. 
New York, N. Y., bzw. Toledo, Ohio.) SPLITTGERBER.

K. Gelinek, Zur Bestimmung der aggressiven Kohlensdure in naturlichen W&ssern. 
Unter Benutzung der bekannten Kurve von T il l m a n s -H e u b l e i n  gibt Vf. eine graph. 
u. eine algebraische Methode zur raschen u. genauen Ermittlung der angreifenden C02. 
(Gesundheitsing. 50 [1927]. 875—79. Wien.) S p l it t g e r b e r . ‘

V. Subrahmanyan, Eine verbesserie Methode zur Bestimmung von gelóstem Sauer- 
■ stoff im Wasser. Durch Anderung der Arbeitsweise lassen sich die mit der (in Deutsch- 
land nicht gebrauchlichen) THRESHschen Nitritmethode yerbundenen Unsicherhciten 
beseitigen. (Journ. agricult. Science 17 [1927], 468— 76. Harpenden, Herts. Rotham- 
sted-Versuclisstation.) Sp l it t g e r b e r .

R . Schmidt, Eine Nachweis- und Bestimmungsmethode fiir geringe Mengen Mangan 
im Wasser. Man sauert 100 ccm W. mit 3 ccm einer etwa 3-n. HC1 an, macht es 
durch einen geringen UberscliuB von Alkali alkal., gibt nach dem Durchleiten von 
Luft 2 Tropfen einer 2%ig. wss. Lsg. von Dimethyl-p-phenylendiaminchlorhydrat u. 
schlieBlich unter Umriihren mit einer Pipette so lange tropfenweise eine 10%ig. 
Citroncnsaurelsg. zu, bis eben eine Farbung auftritt. Dann fiigt man 3 weitere Tropfen 
der Citroncnsaurelsg. zu u. vergleicht die entstandene Farbung mit derjenigen von 
yorbereiteten Vergleichslsgg. Durch den Zusatz der CitronensiŁure wird das im W. 
gleielizeitig enthaltene dreiwertige Fe in ein Komplexsalz iibergefiihrt u. eine Stórung 
der Farbenrk. yermieden. Bei Anwendung von 100 ccm W. liiBt sich ein Mn-Geh. 
von 0,04 mg im 1 nacliweisen, entsprechend einer Konz. von 1: 25 000 000. Der 
stórende EinfluB von Nitriten kann durch Zusatz von 2 Tropfen einer 5°/0ig. Na- 
Azidlsg. ausgeschaltet werden. Mg-Salze wirken nur bei einem seiten voikommenden 
Geh. von 50 mg im 1 stórend. Carbonatgeh. im W. liiBt die Farbung rasch verblassen; 
es empfiehlt sich daher, nach dem Ansauern etwa 5 Min. lang Luft durch das W. zu 
leiten. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 1015—16. PreuB. Landesanstalt fiir Wasser-, Boden- 
u. Lufthygiene.) S ie b e r t .

M. Kehren und H . Stommel, Ober die rolumetrische Bestimmung von Sulfaten 
im Wasser nach Bahrdt. I. Vf. stellen fest, daB die Yolumetr. Best.-Methode von 
Sulfat-Ion im Trink- u. Gebraachsicasser nach B a h r d t  (C. 1927. I. 1879) gewisse 
Mangel besitzt. Zunachst geniigen zur Entliartung eines liarten W. von 25— 30° d. 
die angegebenen 10 g Na-Permutit nicht. MuB eine SOa-Best. in einem harten W. 
ausgefiihrt werden, so ist die Permutitmenge entsprechend zu erhóhen. Vff. halten 
weiterhin die Filtriergeschwindigkeit von 3 Tropfen in der Sekundę, also 300 ccm
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in 20 Min., fur zu sclinell. Es ist ferner nicht moglieh, 1 kg Permutit mit 2 1 einer 
5%ig. NaCl-Lsg. zu regenerieren. Eino giinstige Regeneration wurde mit einer 
10%ig. NaCl-Lsg. erreicht bei einer Tropfgeschwindigkeit Y o n  1 Tropfen in der 
Sekunde. Das NaCl muB chem. rcin sein. Vff. haben fiir Serienunterss. eine Ap- 
paratur mit einem Eassungsvermdgen von 100 g Permutit konstruiert, womit je 
nach der Hartę des W. mehrere Unterss. Y o r g e n o m m e n  werden kónnen, bevor der 
Permutit erschopft ist. Mit diesem App. lassen sieh Sulfathcstst. mehrerer Wasser 
ohne Erneuerung der Permutitfiillung ausfiihren, wenn man nach beendeter Eiltration 
des ersten W. 300 ccm destilliertes W. durch die Apparatur saugt, dann 200 ccm 
des naclisten zu untersuchenden W. hindurch tropfen laBt, wegscliiittet u. zur Analyse 
erst weitere 250 ccm dieses W. verwendet. Auf diese Weise lieBen sieh 3 Yerschiedene 
Wasser bestimmen, ohne daB eino Erneuerung des Permutits erforderlieh war. (Chem.- 
Ztg. 51 [1927]. 913—15.) S i e b e r t .

M. Kehren und H . Stommel, Uber die volumetrische Bestimmung von Sulfaten 
im Wasser nach Bahrdt. II. (Vgl. Yorst. Ref.) Eine weitere Vereinfachung in der 
Ausfiihrung der volumetr. Sulfatbest. lieB sieh durch Yerwcndung von Neopermutit 
erreichen. Bei diesem findet nur eino Oberflaehenwrkg. statt. Neopermutit besitzt 
ein geringeres Austauschvermogen, wenn man mit den gleichen Gewichtsmengen 
arbeitet. Nimmt man jedoch gleiclic Volumina, so erzielt man bedeutend bessere 
Resultate. — Yf. stelit auf Grund von Vergleichsverss. fest, daB bei iVnwesenheit 
yon organ, gebundenem Fe im W. ein Ee-Geh. von 5 mg im 1 u. dariiber die Genauig- 
keit der Yolumetr. H2SO.,-Best. beeintrachtigt, so daB dic gravimetr. Methode Yor- 
zuziehen ist. Anorgan. gebundenes Ee laBt die ermittelten S 0 3-Werte bereits bei 
einem Geh. des W. von 0,1 mg pro 1 ungenau werden. Bei solchen Fe-haltigen Wassern 
liiBt sieh dic volumetr. H2S04-Best. nach einer kombinierten Eiltration iiber Mangan- 
perm utit-N a-P erm utit durchfiihren. Ein Mn-Geh. des W. beeinfluBt die Yolumetr. 
Methode nicht storend. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 934—35. M.-Gladbach, Deutsches 
Eorsehungsinst. f. Textilindustrie.) S i e b e r t .

August Gartner, Bemerkungen zu der Arbeit von Bernhard Burger „Bacterium 
coli im Trinkwasser: Definition, Nachweis und hygienische Bedeutung". Vf. hat an der 
Deutung der Colibefundo durch B u r g e r  (C. 1928. I .  735) Verschiedenes auszusetzen; 
die Colibefundo sind nach ihrer Herkunft verschieden zu beurteilen. (Gesundheitsing. 
50 [1927]. 927—28. Jena.) S f l it t g e r b e r .

Bernhard Burger, Stellungnahme zu den „Bemerkungen“ von August Gartner, 
Jena, zu meiner Arbeit ,,Bacterium coli“ im Trinkwasser: Definition, Nachweis und 
hygienische Bedeutung. Antwort auf die von der Meinung des Vfs. abweichende Ansicht 
Y o n  G a r t n e r  (sielie vorst. Ref.). (Gesundheitsing. 51. 9—11. PreuB. Landesanst. 
f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg., bakt.-hyg. Abt.) SPLITTGERBER.

Babcock & W ilcox Co., Bayonne, iibert. von: David S. Jacobus, Jersey City, 
New Jersey, Verfahren zum Entgasen von Wasser durch Erhitzen des W. unter gewóhn- 
lichem Druck, um oinen Teil der in dem W. enthaltenen Luft zu entfernen, u. durch 
weiteres Entgasen in einem VakuumgefaB. SchlieBlich wird das W. uber oxydierbarcs 
Materiał, wic Stahl oder Eisen, geleitet, um Sauerstoff oder andere in dem W. enthaltene 
Stoffe mit Korrosionswrkg. zu binden. (A. P . 1 650 129 Yom 13/6. 1919, ausg. 22/11.
1927.) M. E. Mu l l e r .

General Zeolite Co., ubert. von: W alter H . Green und Abraham S. Behrman, 
Chicago (Illinois), Beinigung und Weichmachen von Wasser mittels Ca-Hydrat u. Na2C03 
in Ggw. yon Al,(SO,,)3 u. eines sclilammigen Nd., der von friiheren Reinigungcn her- 
stam m t. Durch den Zusatz von A12(S04)3 zu dem alkal. W. wird eine gelatinóse Fiillung 
Yon Al(OH)3 erzielt, das ais Koagulationsmittel dient u. die fein Yerteilten Ndd. der 
Lsg. zu gróBeren, filtrierbaren Teilchen zusammenballt, wodurch eine Yollstandige u. 
leiehte Abtrennung des gebildeten CaC03 u. Mg(OH), erzielt wird. (A. P . 1 653 272  
vom 9/12. 1921, ausg. 20/12. 1927.) M. F. Mu l l e r . _

J. N. D . Heenan, London, Zufluflregler bei der Wasserenthdrlung, der unabhangig 
Yon dom jeweiligen Wasserdruck arbeitet u. nur die Yorgeseheno Menge W. zu dem 
EnthartungsgefaB vom Vorratsbecken zuflieBcn laBt. (E. P. 279 330 Yom 22/4. 1927, 
ausg. 17/11. 1927.) M. F . Mu l l e r .

Hóganas-Billesholm s Aktiebolag, Hóganas (Schweden) und Nordiske Natrolith  
A ktieselskabet, Kopenhagen, Reinigen und Eniharten von TFĉ .ser mittels Silicagel 
oder Si-Prodd. enthaltenden Golon, die befiihigt sind, die Oxyde oder Salze des Ca,
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Mg, Fe, Mn,Na u. K  zu binden. Die adsorbierten Prodd. werden durch eine Lsg. von 
basenaustauschenden Salzen entfcrnt. Die Silicagele 'werden aus Silicaten durch Be- 
handlung mit Sauren oder durch Erhitzen u. Trocknen von Alkalisilicaten gewonnen, 
dio durch Wasclien mit W. oder verd. Saure z. T. von Alkali befreit werden. —  Z. B. 
wird Ton mit einem natiirlichen Goli. von 1—2% Na20  verwendet, der evtl. von un- 
wirksamen Nebenprodd. durch Schmelzen mit Alkalibisulfat u. Waschen mit W. 
befreit u. darauf bei 750° gegliiht wird. Durch Behandlung mit einer Saure, wie KOI, 
wird das Enthartungsm. regeneriert. (E. P . 279788 vom 6/7. 1927, Auszug veróff. 
21/12. 1927. Prior. 29/10. 1926.) _ _ M. F. MULLER.

G. A. Krause, Miinehen, Sterilisierung von Fliissigkeiten, insbesondore von W., 
durch Behandlung mit Metallen, wie Cu oder Ag, oder Legierungen, die befahigt sind, 
Mikroorganismen zu zerstoren u. dabei so angeordnet sind, daB sie eine mogliehst groBe 
Angriffsfliicho bieten, z. B. in Form von Kugeln, zylindr. Stiicken, Draht, Fasern oder 
Kórnern. (E. P. 279 085 vom 12/10. 1927, Auszug veroff. 7/12. 1927. Prior. 14/10.
1926.) M. F. Mu l l e r .

Marcel Marie Georges Malcor, Frankreich, tjberfiihrung von See.wa.sser o. dgl. 
in weiches Wasser. Man kiihlt das Seowasser o. dgl. bis zum Gefrieren kiinstlich ab, 
scheidet die gefrorenen Anteile (weiches W.) ab u. laBt sie schmelzen. Dio Mutter- 
laugen, die dio Salze enthalten, werden eingcdampft u. dann auf Salze, J  usw. ver-
arbeitet. (F. P . 630 533 vom 8/3. 1927, ausg. 5/12. 1927.) K a u s c h .

V. A norganische Industrie.
Ernst Hochberger, Die Erzeugung von Salmiak aus Ammonsulfat und Kochsalz. 

tJberblick iiber die techn. Herst. von N H fil  aus (NH.,)2S04 u. NaCl. (Chem.-Ztg.
52. 22—23. Arnau a. E.) _ " S ie b e r t .

A . E. Julius Muller, Uber die łeclmiscJie Herstellung des Natriumfhiorids. tJber
blick uber den FabrikationsprozeB der Herst. yon NaF  aus Flufisaure u. Soda. (Chem.- 
Ztg. 52. 5— 6. Mannheim-Freudenheim.) SlEBERT.

Chester L. Read, Entfernung von Antimon bei der RaJJination von Arsentrioxyd. 
Die Verarbeitung des bei Schmelzung sulfid. Erze entstehenden Flugstaubes auf reines 
As20 3 ergibt bei der Rostung einen fliichtigen „dunklen Staub“ von relativ hohem 
Sb-Geh., des sen Raffination zu reinem As20 3 in e i n e r  Operation versucht wurde. 
Vorverss. ergaben, daB eine Trcnnung der Oxyde von As u. Sb in der Dampfphase mog
lich ist, indem bei entsprechender Erhitzung des in einem Porzellanschiffchen sich be- 
findliehen dunklen Staubes von ca. 6% Gesamt-Sb u. 68% As20 3 in dem breiteren 
Teil eines Pyrexglasrohres (Verfluchtigungskammer) im elektr. Ofen auf 430—550° 
{Thermoelement) unter Durchsaugen von Luft (Abbildung) sich 70—80% in krystallin. 
Form im kiihleren engeren Teil des Rohres (Kondensatorrohr) ais ziemlich reines As20 3 
(Sb-Geh. 0,7%) niederschlagen, wahrend ein niiher der Heizstelle befindliches geringes 
Kondensat aus glasigem As20 3 bestand, das je nach den Vers.-Bedingungen (Temp. 
der Verfliichtigung u. Bldg. des glasigen Iiondensats, Menge der durchgesaugten Luft) 
die Hauptmenge des Sb (Sb-Geh. 10—30%) enthielt (Tabelle). —  Diese in kleinerem 
MaBstab durchgefiihrten Verss. mrrden nun durch entsprechende Anderungen der App. 
(Erhitzung im elektr. Muffelofen auf 500° etc.) fiir die Verarbeitung groBerer Mengen 
modifiziert (50 g) (Abbildung). Aus diesen Verss. ergab sich weiter (Tabelle), daB die 
Absonderung des Sb in einem kleinen Teil des As20 3 vervollstandigt wird durch eino 
sorgfaltige Temp.-Kontrolle von Ofen u. Flugkanal, sowie Regulierung des Vol. der 
durchgesaugten Luft. Die besten Resultate wurden bei einer Temp. von 350° fur die 
Zone des Nd. von glasigem As20 3 (Temp. der Zone des krystallin. As20 3 ca. 200°), bei 
einer tunlichst groBen Oberflache der glasigen Zone (Einfiihrung kleiner Glasrohrchen) 
u. einem mogliehst geringen Vol. an durchgesaugter Luft erzielt. Der Temp. des der 
Verfluchtigung dienenden Ofens kommt geringere Bedeutung zu. (Ind. engin. Chem. 
20. 97— 100. New York.) H e r z o g .

A. Gaschler, Berlin-Steglitz, Herstellung von nilrosen Gasen durch Aktmerung 
des Luftstickstoffs, 1. dad. gek., daB man durch einen Hg-Dampfspannungsbogen 
entsprechend hoher Temp. oder durch eino elektr. Funken- bzw. Hochfreąuenzentladung 
zwischen Hg-Elektroden Luft hmdurchfuhrt. — 2. dad. gek., daB man den metali. 
Hg-Elektroden HgO oder andere Oxyde zur Erhóhung der NO-Ausbeute zusetzt. —  
Der mit den nitrosen Gasen entweichende Hg-Dampf seheidet sich bei alkal. Rk. der
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Kiihlfl. ais metali, oder Oxydnd. ab u. kann nach Filtration ohne Verlust wieder in 
das LichtbogengefaB zuriickgcbracht werden. — Eino Elcktrodenverbrennung u. -ab- 
nutzung ist daduroh vollstandig ausgeschlossen. (D. R. P. 454 694 KI. 12 i voin 
17/6. 1925, ausg. 14/1. 1928.) K a u s c h .

M athieson A lkali W orks, New York, iibert. von: Camillo Joseph Goodwin, 
London, Synthese non Stickoxyden. Um 0 2 enthaltende N-Yerbb. aus Mischungen 
brennbarer, freien H2 enthaltender Gase lierzustellen, mischt man sie mit anderen brenn- 
baren Gasen. Man entfernt dabei wenigstens einen Teil des freien H 2 u. laCt alsdann 
das seines H2 z. T. beraubte Gas mit Luft explodieren. (A. P. 1 6 5 2  781 vom 4/9.
1923, ausg. 13/12. 1927. E. Prior. 5/9. 1922.) KAUSCH.

Bruno Reinhardt, Berlin, Verfaliren zur Herstellung von Alkalihydrosulfiden 
durch Umsetzung von Bariumhydrosulfid und Alkalichlorid, 1. dad. gek., daB das Ba(SH)2 
zunachst mit einer verhaltnismaBig geringen Menge von Alkalichlorid zum Teil u. hierauf 
nach Herausnahme des alkaliehloridarmen mit einer gróBeren Menge Alkalichlorid 
vollstandig u. unter Ausscheidung von alkalichloridrcichem BaCl2 umgesetzt wird, 
das einem neuen, an Ba(SIl), reichen Ansatz zugcsetzt wird. — 2. dad. gek., daB BaS 
mit HC1 in BaCl2 u. Ba(SH)2 u. das Ba(SR)2 des Gemisches gemaB 1. mit Alkalichlorid 
weiter umgesetzt wird. In der Alkalihydrosulfidlsg. etwa noch vorhandcnen tlberschuB 
von Ba-Salzen kann man durch Eindampfen oder durch Ausfallen mit Carbonaten 
oder freier C02 abscheiden, der hierbei entweichendo H2S kann aufgefangen u. im Betrieb 
weiterverwendet werden. Aus den Hydrosulfiden konnen, beispielsweise durch Erhitzen 
der Alkalihydrosulfidlsgg., die entsprechenden Sulfido erhalten werden. ( D .R .P .  
454 693 KI. 12 i vom 22/5. 1924, ausg. 14/1. 1928.) K a u s c h .

W . M. W allaee, Denny, Stirlingshire und J. Macgregor, London, Soda. Soda- 
abfallaugen; wie solche bei der Behandlung von Esparto, Stroh usw. erhalten werden, 
werden in einem Ofen calcinicrt, gelóst u. kaustifiziert. (E. P . 2 8 1 0 3 5  vom 13/9.
1926, ausg. 22/12. 1927.) K a u s c h .

T. R. Haglund, Stockholm, Wasserfreies Aluminiumchlorid. A12S3 oder solches 
enthaltendes Materiał wird mit Cl2 oder Cl2-Verbb. (HC1, NH4C1, NaCl, KC1, BaCl2, 
MgCl2 u. CaCl2) bei derart erhohter Temp. behandelt, daB ilC l3 entweieht. (Schwed.P. 
60 424 vom 17/4. 1924, ausg. 23/3. 1926.) K a u s c h .

W illiam  B. Stoddard, Caldwell, N. J. und Irving Hochstadter, Far Rockaway, 
N. Y., Nalriumwolframat. Man zerteilt Wo-Erz u. mischt es mit zerkleinerter Kolile 
u. einem Alkalinitrat. Es bildet sich eine 1. Alkaliverb., nachdem man dio M. angeziindet 
hat. (A. P. 1 652 646 vom 30/3. 1922, ausg. 13/12. 1927.) K a u s c h .

A. K issock, New York, Calciummołybdat. Mo2S3 wird geróstet, um von S freies 
M20 3 z u  erzeugen, das man mit CaO mischt u. auf etwa 1400° F. erhitzt. (E. P . 280 240 
vom 7/11. 1927, Auszug veróff. 31/12. 1927. Prior. 6/11. 1926.) K a u s c h .

Chemische Fabrik Coswig-Anhalt G .m .b .H . (Erfinder: von Drahten), 
Coswig, Anh., Herstellung von hochprozentigem, nicht gesclimolzenem, hochaktivem Blei- 
oxyd, dad. gek., daB man PbC03 in einem drchbarcn Vakuumofen erhitzt. (D .R .P .  
454 862 KI. 12 n vom 26/10. 1926, ausg. 18/1. 1928.) K a u s c h .

VI, Glas; K eram ik; Zem ent; Baustoffe.
W. N. Harrison, Unlersuchung iiber die Konsistenz von Emailschlicker. (Dep. 

Commerce Scicnt. Papers Bureau Standards 22 [1927]. Nr. 356. 34 Seiten Sep. — C.
1928. I . 834.) S a l m a n g .

Werner Moritz, Uber Tunnelojen. Geschichte, Bauart, Wiirmewirtschaft, 
Leistung u. Vergleich mit anderen Ofensystemen. (Keram. Rdseli. 36. 19—21.) S a lji.

M. Babille, Die mechanische Herstellung des Fensterglases. Es wird eino ge- 
schichtliche u. techn. Besehreibung des F o u r c a u l t -  u . CoLBURX-Verf. gegeben. 
(Chim. et Ind. 18. 371— 80.) S a lm a n g .

W alter Mindt, Cliemische Oberflachenbearbeitung des Glases. Dio Atzmittel u. 
ihre Anwendung, Unterschiede gegen mechan. Mittel, Saurepolitur. (Glas u. Apparat 9.
11— 12. Berlin.) SALMANG.

A. Goldberg, Zur Kenntnis des Puzzólans von S. Paolo bei Rom. Angaben iiber 
die Lmters. Es handelt sich um einen Stoff der den Trassen mit viel aufschlieBbarer 
Kieselsaure u. hoher Erwarmungszahl ahnlich ist. (Tonind.-Ztg. 52. 103—04. Chemnitz. 
Gewerbeakademie.) SALMANG.
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O. Kallauner, EinflufS des Zeitraums und der rerschiedenen Arlen der Lagerung 
auf die Festigkeit von Asbcslzcmenlschiefern. Die Biegefestigkcit steigt mit der Lagerzeit 
besonders in den ersten Tagen. Am giinstigsten ist Lagerung 6 Tage im Feuchten, dann 
an der Luft. Bei langerer Lagerung im Feuchten entstehen Ausbluhungen. (Zement 17 . 
99. Briinn, Forschungsanstalt f. Silicatindustrie.) SALMANG.

Hans Hirsch, Die Eigenschaften der Magnesitsteine. Von 15 Steinen werden 
angegeben: dic chem. u. physikal. Konstanten, dereń Lage in den bekannten 3-Stoff- 
systemen, Diinnschliff u. Róntgenbild. (Arch. Eisenhiittenwesen 1 [1927]. 439—44. 
Berlin, Chem. Lab. f. Tonindustrie.) SALMANG.

M. Spindel, Bildliche Darslełlung der geeignetsten Zusammensetzungen und Voraus- 
bestimmung der Druckfestigkeit von Mórtel und Beton mit Hilfe des Parallelogramms 
fiir  das Vierstoffsystem. (Beton u. Eisen 27. 16—20. 29—30. Innsbruck.) W e c k e .

— , Ober das Ausbliihen und die Verfdrbung von koloriertem Beton. Diese Aus- 
bliihungen sind auf ungeniigende Mischung oder zu magere oder trockene Zubereitung 
zuruckzufuhren. (Zement 1 7 . 115— 16.) SALMANG.

L. Murawlew, Bestimmung der Hitzebestdndigkeit der Tone auf Grund der Ergeb- 
nisse ihrer chemisch-en Analyse. Schilderung des gegenwiirtigen Standes des Problems. 
(Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti] 4  [1927]. 811 
bis 813.) B ik e r m a n .

Josef M atejka, Vorschlag, die Wasseraufnahmefdhigkeil von keramischen Er- 
zeugnissen ausschliefilich auf volumetrischen Wert zu bezielien. Die Vorteile dieses Verf. 
werden begrundet. (Sprechsaal 61 . 39—40. Briinn, Inst. f. Silicatinsustrie.) S a lm ano.

A. K leinlogel, Die Prufung der Zemente mit plastischem statt erdfeuchtem Mortel. 
Schilderung der Vorteile der Prufung von Mórteln aus piast. Beton. (Zement 1 7 . 102 
bis 103. Darmstadt.) SALMANG.

[russ.] U. d. S. S. R. Rat fiir Arbeit und Verteidigung. Komitee fur Standardisierung.
IJer Dinasszicgel. Moskau 1927. (7 S.)

Alfred Schmidt, Die Brcnnofcn der Grob- und Feinkeramik und der Mórtclindustrie m it bes.
Beriicks. d. Warmecrzeugung, d. Brcnnstoffe u. Feuergn. ] . Aufl. Leipzig-Probst-
heida: Selbstvcrlag 1927. (112 S.) gr. S“. Hlw. M. 4.50.

V II. A grikulturch em ie; D iingem ittel; Boden.
K. Bamberg, Uber die Bewertung der phosphorsdurehaltigen Diingemittel durch 

ihre Loslichkeit in Citronen- und Salpetersdure. Vf. weist darauf hin, daB bei der Best. 
der P20 5 in Lsgg. von Citronen- u. Salpetersaure verschiedene End-pH-Werte erhalten 
werden. Daher konnen die Werte nicht immer direkt verglichen werden, da die Lsg. 
unter verschiedenen Bedingungen erfolgt. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 
1 0  [1927]. 100—03. Riga, Agrikulturehem. Lab. d. TJniv.) H k l l m e r s .

Victor H. Kadish, Milorganit — ein neues Diingemittel. Vf. berichtet iiber ein 
neues Diingemittel einheitlicher Zus., Milorganit (Namensgebung aus Milwaukee u. 
organ. N), welches den belebten Schlamm von Abwassern vorstellt u. in fein gemahlenem 
Zustand mit nur 5% Feuchtigkeit (Analyse) in den Handel gelangt. Der organ. N, 
ebenso wie die geringen Mengen H3P 04, liegen in leiclit aufschlieBbarer Form vor, was 
durch ausgedehnte Laboratoriums-, Gewachshaus- u. Feldyerss. im Vergleich mit Blut-, 
Fisch- u. Bauinwollsamenmelil etc. an Mais, Tabak, Gemiisen, Gctreide u. a. m. er- 
wiesen wurde. Besondere Eignung zur Rasendiingung. SchlieBlich werden noch die 
Produktions- u. Marktverhaltnisse besprochen. (Ind. engin. Chem. 2 0 . 9—10. Mil
waukee [Wisc.].) H e r z o g .

Firman E. Bear, Die wissenschaftliche Vericendung der Stickstoffdiingemiltel. In 
Anbetracht der gewaltigen Mengen von N-Dungemitteln anorgan. u. organ. Natur, 
wclchc dank der zahlreichen techn. Synthesen in letzter Zeit auf den Markt gelangen, 
bespricht Vf. die Faktoren, welche dic jeweilige Auswahl des N-Tragers bestimmen, 
die Bindung des N  durch Bakterien, dio klimat. Bedingungen u. das Problem der 
Trockenheit, die Bedeutung der Diingungszeit bei den verschiedenen Pflanzen, die Weide- 
wirtsehaft u. dereń Verbesserung, die Freimachung des friiher in der Munitionserzeugung 
vcrarbeiteton N  fiir Diingezwecke, die gesteigerte Anwendung von N-Diingemitteln, 
die ihren sichtbaren Ausdruck in der Diingemittelanalyse findet, sowie die Zukunfts- 
aussichten der N-Diingung. (Ind. engin. Chem. 20 . 65— 70. Columbia [Ohio], Univ.) Hz
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Cr. Guittonneau, Der Einfluf! des Schiuefds wid seiner Losungsprodukte auf die 
Nitrifikation im Boden. (Ygl. G u it t o n n e a u  u . K e il l i n g , C. 1927. ET. 2002.) Yerss. 
ergabcn, daB elementarer S dio Umwandlung des Ammoniak-N in Nitrat in den Boden 
vollkommen yerhindern kann u. zwar kommt die Wrkg. weniger dem S zu, ais seinen 
Oxydationsprodd. Verss. mit Silicagel, welchem CaC03 u. Nahrlsgg. zugesetzt waren, 
ergaben bei Zusatz yon S keine Behinderung der Umwandlung des NH3 in Nitrat, 
da der S direkt zu H2S 04 oxydiert wird. Ein anderer Vers. mit Ammoniumhyposulfit 
zeigt yollkommene Verhinderung der Umwandlung. Eine schadliche Wrkg. der H2S 04 
konnte nicht festgestellt werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1518 
bis 1520.) E n s z l i n .

P. Boischot und R. Albouy, Vergleich der WirJcwig von Kaliumchlorid wid  
Syhinit auf die Eiganschaflen verschiedener Boden. KOI u. Sylvinit steigerten die Durch- 
lassigkeit besonders trager, weniger leichterer Boden. KOI wirkto starker ais Sylyinit. 
(Ann. Science, agronom. Eranęaise 44 [1927]. 374—81.) H e l l m e k s .

A. M. Smith, Uber Basenaustausch in schottischen Boden. Vf. bestimmt aus- 
getausehtes Ca, Mg, K  u. Na bei der Einw. von KC1-, NaCl- u. CaCl2-Lsg. auf den 
Boden u. glaubt, den Bctrag des Basenaustausches u. das Verhaltnis der Basen zu- 
einander ais charakterist. GróBen des Bodens ansprechen zu diirfen. (Journ. agricult. 
Science 18. 68—75. Edinbourgh, Min. of Agric. Res. Seliol.) T r e n e l .

W. G. Ogg und W. T. Dow, Reaklion, auslausclibares Calcium und Kalkbedarf 
schottischer Boden. In der Regel waren Rk., austausclibares Calcium u. Kalkbedarf 
proportionale GróBen. Der Untergrund war in der Regel weniger sauer ais die Krume. 
Die Unterss. zeigen, daB die scliott. Boden zum Podsoltyp gehóren u. gekalkt werden 
miissen, um Zuckerriiben u. Luzerne bauen zu konnen. (Journ. agricult. Science 
18. 131—58. Edinbourgh, Coli. of Agric.) T r e n e l .

K. T. Hartley, Uber das Zerfallen trockner Bodenbrocken bei der Benelzung mit 
Wasser. Vf. yersuclit, die Zerfallzeit von geformtcn u. getrockneten Tonbrocken 
beim Benetzen mit W. in Beziehung zum Eeuchtigkeits- u. damit zum Kolloidgeh. 
des Bodens zu setzen. (Journ. agricult. Science 18. 41—45. Coli. of Agric. Trini- 
dad.) T r e n e l .

H ellm ut Górka, Neue Experimentaluntersucliungen iiber die Frostwirkung auf 
Erdboden. Vf. untersueht Yiscositat, Sedimentation, kataphoret. Wanderungs- 
geschwindigkeit u. Festigkeit von Tonen, vor u. nach dem Erieren. Durch den Erost 
werden die Tonaggregate aufgeteilt u. dadurch neue ąuellbare Teilchen freigelegt, 
wodurch sich die Erhóhung der Viscositat u. des Sedimentationsvolumens durch den 
Erost erkliirt. Die durch Erieren bewirkte Verlangsamung der kataphoret. Wanderung 
wird durch Koagulation zu erklaren versucht; sie wird durch mechan. Bearbeitung 
des Tons wieder aufgehobcn. (Kolloidchem. Beih. 25 [1927]. 127.) T r e n e l .

Adolf Reifenberg, Uber die Rolle der Kieselsdure ais Schutzkolloid bei der Ent- 
stehung mediterraner Roterden. Zunachst geht Vf. kurz auf die bisherigen Erklarungs- 
verss. der Entstehung der Roterden ein. Er stellt dann Verss. iiber die gegenseitige 
Auifiillung von S i02 u. Ee(OH)3 u. iiber die Schutzwrkg. von S i02-Sol auf Ee(OH)3-Sol 
gegen die Ausfallung durch verschiedene Elektrolyte an. Im AnschluB an seine Verss. 
erklart Vf. die Entstehung mediterraner Roterden folgendermaBen: Die natiirliche 
Ansammlung von Humus ist der klimat. Bedingungen wegen fast unmoglich. Auf 
etwaigen Humus wirkt der hohe Salzgehalt der Boden koagulierend, so daB er keine 
Schutzwrkg. ausiiben kann. Die durch Hydrolyse entstehende kolloidale S i0 2 pepti- 
siert die im Gestein befindlichen Sesquioxyde u. schiitzt Ee(OH3)- u. A1(OH)3-Sol gegen 
die Ausfallung durch Kalkstein. Mit Alkali beladene S i02 tauscht dies gegen Al- oder 
Ee-Oxyd aus. Das die Hauptmasse des Gesteins ausmachende CaC03 wird allmahlich 
ausgewaschen, wahrend S i02 u. die Sesquioxyde zuriickbleiben. Vf. betont, daB neben 
dieser gegenseitigen Ausflockung von S i02, A120 3 u. Ee20 3 dio ElektrolytfiŁllung durch 
SiO, geschiitzter Al(OH)3 u. Fe(OH)3-Solo eine groBe Rolle spielt. (Ztschr. Pflanzen- 
erniihr. Diingung Abt. A. 10 [1927]. 159—86. Jerusalem, Inst. fiir Bio- u. Kolloidchemie 
der Hebraischen Univ.) H e l l m e r s .

P. Obst, K. Wodarz und D. Meyer, Acidilat, Saitigungsgrad und Kalkbedarf 
rerscMedener Boden auf Grund von Gefaf$versuc7ien. Bei GefiiBverss. wurde die Austausch- 
aciditat innerhalb 4 Wochen durch Ca-Diingung beseitigt. Die der Austauschaciditat 
entsprechendo Ca-Menge reichte hierzu nicht aus (1. Titration X 3 bzw. 3,5). Das 
Wachstumsoptimum verschiedener Pflanzen lag nicht bei 100%ig. Sattigung des Bodens 
mit Ca. CaO wirkto verschiedentlich nachteilig. Bei saureempfindlichen Pflanzen ist
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<lio Art u. Menge der N-Diingung selir wichtig. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung 
Abt. A. 10 [1927]. 65—90. Breslau, Versuehs- u. Forschungsanstalt der Landwirt- 
schaftskammer.) H e l l m e r s .

K. Flerow, Uber die Losliehkeit des Phosphorites in den mit Kolilensaure ge- 
siiłtigten Salzlosungen. Dio Ggw. von Mineralsalzen mit Ausnalime der Ca-Salze steigerte 
die Losliehkeit des Phosphorits in mit C02 gesatt. W. H2S04-Salzo wirkten starker 
ais H N 03- u . HCl-Salze. Zunalime der Salzkonz. steigerte ebenfalls die Losliehkeit. 
(Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 10 [1927]. 108. Odessa, Chem. Lab. der 
Landwirtschaftl. Station.) H e l l m e r s .

H . Atherton Lee und J .P .  Martin, Steigerung der Wirksamkeit staubfórmiger 
Fungicide dureh Venvendung von oxydierenden Agenzien mit Schwefel. (Vgl. C. 1927.
II. 2341.) Vff. studierten Abwehrmittel gegen den Pilz H e l m i n t h o s p o r i u m  
s a c c h a r i ,  der eine ,,eye spot“ genannte, zur Spitzenfaulnis ftihrende, besonders 
auf den Hawai-Inseln beobachtete Blatterkrankung des Zuckerrohres hervorruft. 
Wegen des dichten Wachstums des letzteren muBte die Bekiimpfung durcli Verstaubung 
von Fungiciden von den Eandern der Felder (oder dureh Flugzeug) erfolgen. Die 
Messung der GroBe der Infektion wurde dureh ein empir. Zahlverf. der befallenen Blatter 
auf einer bestimmten Anbauf lachę (Y2g aere) bewerkstelligt u. das Ergebnis der Ziihlung 
graph. dargestellt. Die Bespruhung mit den staubfórmigen Fungiciden erfolgte morgens 
bei Taubenetzung der Blatter, in einer Menge von ca. 50— 60 Pfund per acre. Es ergab 
sich nun, daB Bordeauxstaub u. Staube organ. Hg-Yerbb. unwirksam waren. Mit ge- 
wohnlichem S-Staub wurde ein geringer Grad der Beeinflussung konstatiert. Chlorkalk 
mit Kalk ais Triiger erwies sich ais wertlos, infolge des raschen Verlustes an wirksamem 
Cl dureh die Feuchtigkeit. Dagegen erscheinen die Yerss. mit Chloramin T verheiBend. 
Verss., die Wrkg. des S dureh Steigerung der Haufigkeit der Bestaubung zu erhóhen, 
zeigten wohl Erfolg bei wóchentlieher Bestaubung gegen die 2-woehentliche — eine
2-maligo Bestaubung pro Woclie lieB keinen weiteren Fortschritt erkennen —, doch 
war dieser Erfolg niclit ausreichend, um die Einfiihrung in der Plantagenarbeit zu 
rechtfertigen. Dio Ansicht von Y o u n g  (Ann. Missouri Botan. Gardens 9. 403 [1922]), 
daB die Wrkg. des S der Bldg. von Pentathionsaurc dureh Luftoxydation zuzusehreiben 
sei, fiihrte zur Kombination von S  mit Oxydantien. Tatsachlich steigerte der Zusatz 
von 0,25% H N 03 u . besonders von 1% KMn04 zu S-Staub dio fungicide Wrkg. von 
200 auf 300%. Die maximale Wrkg. ergab ein Zusatz von 5% KMxl0 4, eine weitere 
Steigerung des Geh. an letzterem blieb erfolglos. Der Erfolg beim KMn04 scheint 
indes auch dureh besondere Wrkg. auf den Pilz selbst bedingt zu sein. Bei Verwendung 
von S-J- Oxydantien ist wegen Zundgcfahr durcli die stat. Elektrizitat, die infolge Reibung 
der Staubteilehen beim Yerstauben entsteht, Yorsicht geboten. (Ind. engin. Chem. 20. 
23— 28. Honolulu [Hawai].) H e r z o g .

F. J. Martin, Der Gluhverlust von Eodenjrahtionen bei der mechanischen Boden- 
analyse. In trop. Bóden wird der Gluhverlust teils dureh organ. Stoffe, teils 
dureh gebundenes W. yerursacht. Je gróBer das Verhaltnis S i02/A l20 3, je weniger 
W. entliiilt dio Tonfraktion. Laterit verliert beim Gliihen mehr W. ais andere Bóden. 
(Journ. agricult. Science 18. 123— 30. Sierra Leone, Lands and Forests Dep.) T r e n e l .

E. F. Snyder, Vergleichende Untersuchung uber die Chinhydron- und Wa-sserstoff- 
elektrode zur Bestimmung der Bodenreaktion. Zwischen pn 4 u. 8 wurde gute Uber- 
einstimmung zwischen beiden Methoden gefunden. Goldelektroden sind Yorzuziehen. 
(Journ. agricult. Res. 35 [1927]. 825—34. U. S. Dep. of Agric.) T r e n e l .

Gertrud Schreckenthal, Uber Nickelbeslimmung in Erden. Vf. bestimmte Ni 
in verschiedenen Bóden zum Teil dureh AufschluB u. zum Teil dureh HCl-Auszug. 
Ni wurde von Fe u. Al dureh Fallung mit H2S getrennt u. ais Nickeldimethylglyoxim 
gewogen. Die gefundenen Werte sehwanken zwischen 0,0008 u. 0,017% Ni. Vf. will 
ein bestimmtes Verhaltnis zwischen Ni u. Fe ableiten, das aber doch wohl reeht un- 
sicher ist. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 10 [1927]. 104—07. Wien, Lehr- 
kanzel f. forstliche Bodenlcunde.) H e l l m e r s .

M. Kóhn, Bemerkungen zur mechanischen Bodenanalyse. II. (I. vgl. C. 1927.
II. 2627.) Vf. diskutiert zunachst die Formeln von S t o k e s  u . Os e e n  fiir die fallende 
Kugel u. untersucht dann don EinfluB der Form des fallenden Bodenteilchens yon 
Temp. u. spezif. Gewicht auf den Fali. Zum SchluB zeigt er die graph. Auswertung 
einer mechan. Analyse in der Verteilungskurve. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung 
Abt. A. 10 [1927], 91—99. Eberswalde, Bodenkundl. Inst. d. Forstl. Hochsch.) H e l l m .
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L. Depardon, Beobachtungen uber die Neubauermethode. Vf. vergleicht d ie  E r- 
gebnisse der NEUBAUER-Methode m it denen der M ethode v o n  SCHLOSlNG-SlGMOND. 
L etztere sohlieBt den B oden m it schw acher H N 03 (0 ,5°/oo N20 6) auf. D ie  E rgebnisse  
sind also n ich t d irekt verglciclisfaliig . Vf. erhalt trotzdem  fiir K ,0  eine brauchbare  
U bercinstim m ung. D a aber d ie W erte beider M ethodcn fiir P 20 5 n ich t m ehr liber- 
einstim m en , schlieflt er daraus, daB die NEUBAUER-Methode fiir die P 20 6-B est. n ic lits  
tau gt. .(Ann. Science agronom . Eranęaise 44 [1927]. 382—87.) H e l l m e r s .

W. Benecke und H. Soding, Beilriige zum Ausbau der mikróbiólogischen Boden- 
analyse. Vft. stelltcn Verss. mit verschiedenen Algen u. Pilzcn an, um den Nahrstoff- 
gehalt von Bóden zu bestimmen. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 10 [1927]. 
129—59. Munster, Botan. Inst. d. Univ.) H e l l m e r s .

L. K rólikowski, Beilrag zur Bestimmung des Humijizierungsgrades von Waldstreu. 
Die Methode von R o b in s o n  u . J o n e s  der Best. der Humifizierung ist auch fur Wald
streu verwendbar. Bei der Probenahme ist besonders darauf zu achten, daB die Hori- 
zonte A0 u. A 1 getrennt bleibcn. Vf. fiihrt auf ungenugende Trennung beider Horizonte 
die voneinander abweiclienden Resultate in der Literatur zuriick. (Roczniki Nauk 
Rolniczych I Leśnych 18 [1927]. 453—60. Posen, Inst. fiir Bodenk. der Unir.) H e l l m .

Albert Dem olon und Georges Barbier, Beilrag zum Studium des Kolloidaltons. 
Die Vff. gehen zunśichst kurz auf die ublichen Untersuchungsmethoden ein u. be- 
sclirciben dann i liro gcnauer. Besonders wichtig ist ihnen die Trennung der Ton- von 
den Humuskolloiden. Im zweiten Teil gehen sie naher auf die IConst. der Tonkolloide 
im Boden ein. Im drittcn wird der Basenaustauscli behandelt, besonders die Bevor- 
zugung gewisser Ionen bei der Absorption. Im vierten Teil folgen dann Unterss. iiber 
das Ca-Bediirfnis von Boden, iiber die Rolle von Alkalichloriden u. iiber die Absorptions- 
ersclieinungen von Dimgern. (Ann. Science agronom. Franęaise 44 [1927]. 341 
bis 371.) ___________  H e l l m e r s .

Boyce Thompson Institute for Plant Research, Inc., iibert. von; Frank Earl 
Denny, Yonkers, New York, Behandlung von Stecklingen und Samen. Die Stccklinge 
u. Samen, z. B. Saalkartoffeln, werden mit Chlorderiw. des Atliylens, z. B. Atliylen- 
chlorhydrin, behandelt; dadurch werden auch schlechtkeimendc Stecklinge zum schnellen 
Keimen gebracht. (A. P. 1 6 2 8  035 vom 14/7. 1926, ausg. 10/5. 1927.) U l l r ic h .

W illiam  J. Dennis, Atlleboro, Massachusetts, Wurmmittel und Insektengift. Das 
Mittel besteht aus dem Extrakt der Wurzel des in Sudamerika -wachsenden Kubebcn- 
pfeffers. Der Extrakt gibt mit H 2SO,, oder H N 03 eine hellrote, nach Zusatz der nahezu 
gleichen Menge NaOH eine gelblich-blaBrote u. nach weiterem Zusatz von NaOH eine 
bestiindige braunc Lsg. Das Mittel kann ais Pulver, gegebenenfalls gemischt mit Talk 
oder Starkę, gegen Insekten, ais Emulsion zum Waschen u. Bespritzen von Pflanzen 
u. Tieren Verwendung finden. (A. P. 1 621240 vom 16/4. 1923, ausg. 15/3. 
1927.) U l l r ic h .

David T. Day, Washington, Columbia, V. St. A., Herstellung eines Insektengiftes, 
dad. gek., daB Schieferól mit einer erdigen Substanz, z. B. den Riickstanden der Scliiefer- 
oldest., behandelt wird, die dio Sauren u. Basen des Ols absorbiert; das iibrige Ol wird 
entfernt u. die M. getrocknet. (A. P. 1 647 214 vom 7/3. 1925, ausg. 1/11. 1927.) U l l r .

Grasselli Chemical Co., iibert. von: W illiam  K . Schweitzer, Cleveland, Ohio, 
V. St. A., Insektenvertilgungsmittel. 174 Teile Mn02 u. 198 Teile As2Ó3 werden in Ggw. 
von 2—10% Ca(OH)2, bczogen auf das Gesamtgew. des Mn02 u. As20 3, u. W. (dio 10 
bis 15-fache Menge des Gewichts des Mn02) bei 100° unter Luftzutritt unter Bldg. von 
Manganarseniat zur Rk. gebracht. —  100 Teile MnO„ u. As20 3 werden mit (3% ihres 
Gewichts) H N 03 u . W. wie oben angegeben behandelt; hierauf gibt man 5 Teile Mn- 
Carbonat u. 10 Teile Ca(0H)2 hinzu u. erhitzt weiter. (A. PP. 1 648 595 u. 1 648 596 
T o m  29/9. 1924, ausg. 8/11. 1927. Can. P . 266 536 vom 28/8. 1925, ausg. 7/12.
1926.) __________________  U l l r ic h .

[russ.] A. Bondarzew, Die Krankheiton der Kulturpflanzen und ikro Bekampfung. Leningrad: 
Botanischer Garten 1927. (458 S.) Rbl. 4.50.

U solfato ammonico nclla sperimentazione agraria italiana: edito a cura dell’Ufficio agrario 
p erlą  propaganda del solfato ammonico. Pubblicazione n°. 19. Milano: Monza tip . soc, 
Monzese 1927. (173 S.) 8°.

[russ.] S. Wolkow, Instruktion uber das Saatgutbeizen. 2. Aufl. Psków 1927. (16 S.)
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VIII. M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
Robert Kahlenberg, Die Gasbewegung im Winderliitzer. (Stahl u. Eisen 48. 

G5—71.) H il l g e r .
Edwin H. Lewis, Die Anwendung von Silicagel zum Trocknen von Hochofen- 

geblusewind. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 3 [1927]. 441— 51. —  C. 1927. II. 
2342.) K . W o l f .

Jesse L. Jones, EinflufS von Schrotlzusdtzen auf die llohe.isenbesclwffenhe.it im 
Hochofen. Den Vorteilen, die dem Schrottzusatz zum Hochofen zugesprochen werden 
(geringercr Koksverbrauch, liohere Roheisenerzeugung, hóherer Hcizwert der Gichl- 
gase), stehen auf der anderen Seitc Nachteile gegenuber, die heryorgerufcn werden 
durch den Anteil von Cr im Stahlschrott, durch Oxydation infolge Aufgabe von oxy- 
diertem Bruch (Roststa.be u. dgl.) u. durch UngleichmaBigkeit des Eisens. Schon ein 
Anteil von 0,02°/o Cr wirktim TemperguB nachteilig, ferner setzt das Cr die elektr. Eigg. 
von Blechen fiir die Elektroindustrie herunter. Hinsichtlich des oxydierten Eisens ist 
zu bemerken, dafi das Gusstiick fehlerhaft ausfiel, wenn der Anteil an oxydiertem 
GuBbrucli im Hochofenmollcr mehr ais 10% ausmaclite. Beim Umschmelzen eines 
so gewonnenen Eisens ist der Kokssatz im Kupolofen zu erhóhen, oder man muB Ferro- 
mangan einfiihren. Die Gefahr der UngleichmaBigkeit kann beseitigt werden dadurch, 
dafi man die Stiicke bei 590° gliiht. (Foundry 56 [1927]. 32—34.) K a l f e r s .

St. Kriz, Die Energiererluste an Licliibogen-Elektrostahlofen. (Stahl u. Eisen 
48. 71—72. — C. 1928. I. 743.) H il l g e r .

K. Th. Kiirten, Ferrochrom. Dio Zuss. von Chromeisensteinen vcrschiedener 
Lagerstatten werden angegeben. Ferrochrom wurde friiher im Tiegelofen erzeugt, 
welche Arbeitsweise aber durch den Schachtofen oder Hochofen mehr u. mehr ersetzt 
worden ist. Der Herst. yon Ferrochrom auf aluminotheim. Wege stehen die hohen 
Kosten im Wege. Hcute wird der gróBte Teil des Ferrochroms im elektr. Ofen erzeugt, 
mit dem es moglicli ist, Legierungen mit 60—70% Cr u. jedem C-Gelialt herzustellen. 
Es werden die Durchschnittswerte einer Reihe von Schmelzungen nach verschie- 
denen Schmelzarten wiedergegeben. (Zentralblatt Hiitten- u. Walzwerkc 32. 15 
bis 19.) Ka l f e r s .

Augustę Le Thomas, Die Vererlmngseigenschaft von Gupeisen. Bei der Frago 
der Yererbungseig. von GuBeisen spricht man den in der Fe-Legierung bęstehenden 
Graphitlamellen insofern eine besondere Bedeutung zu, ais die Festigkeit von GuBeisen 
in engem Zusammenhangc mit seinem Gefiige stelit u. in dem Gefiige die Verteilungsart 
der Graphitlamellen von grundsiitzlicher Bedeutung ist. Um diesen EinfluB des Graphits 
auf die Vererbungseigg. von Gupeisen zu priifen, schmolz Yf. ein Eisen der Zus. 3,25% 
Gesamt-C, 0,73% gebundener C, 1,42% Si, 0,52% Mn, 0,06% S, 0,27% P im Tiegel 
u. goB Proben davon teils in getrocknetem, angewarmtem Sand, teils in Kokillen mit 
dem Ergebnis, daB er 2 verschiedene Erzeugnisse erhielt, ein sehr graphithaltiges u. 
ein gehartetes. Diese Stiicke wurden dann wieder getrennt eingesclimolzen u. zu Probe- 
staben gegossen. Dic Werte fiir die Brincllharte u. die Scherfestigkeit wiesen nur gering- 
fiigige Unterschiede auf. Auch das Kleingefiigebild liiBt keinc Abweiehungen erkennen. 
In beiden Fallen sind die Graphitlamellen kurz u. gut verteilt. Die chem. Analysen 
sind glciehlautend, selbst in bezug auf den gebundenen C. Vf. kommt zu dem Ergebnis, 
daB die Vererbungseigg. bei GuBeisen nicht durch die Graphitlamellen gekennzeichnet 
werden kann. — L. G u il l e t  hebt in einer Nachschrift die Bedeutung der Yererbungs
eig. fur GuBeisen hervor, die noch einer weiteren Aufklarung bedarf. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 185 [1927]. 1595—98.) K a l f e r s .

— , Fortschritte in der Yerwendung niclitrostender Stahle. Uberblick iiber die 
Erweiterungen des Anwendungsgebietes der KRUFPschen V 2 A- u. V 2 A-YJ-Stahle 
in den verschiedenen Industriezweigen. (GewerbefleiB 106 [1927]. 248—52.) SlEBERT.

Jam es T. Mac K enzie, EinfluP der Kokseigenschaften auf das Schmelzen von 
Stahl im Kupolofen. Der EinfluB von Kokssorten mit 0,1— 17% Asche, 0,4—18% 
fliichtigen Bestandteilen, 0,4— 1,7% S, 46—59% Porositat wurde in bezug auf die 
Zus. des gewonnenen Eisens untersucht. Die Stahlchargen betrugen 45 kg mit ge- 
niigend 50%ig. Ferrosilicium u. 80%ig. Ferromangan, der Kokssatz 25% des Stahles, 
also 11,25 kg. Angestrebt wurde ein Eisen mit 2% Si, 0,1% P u. 0,5% Mn. Das Verf. 
wird in weitem Mafie yon dem Aschengehalt des Kokses beeinflufit. Je hóhcr dieser 
Aschengchalt, um so groBer ist auch die Oxydation des Stahles. In Zahlentafeln werden 
die Analysen der Kokssorten u. des erschmolzenen Eisens aufgefiihrt. Im allgemeinen
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gilt, daB das Stahlsehmelzen im Kupoloferi beeinfluBt wird von der Temp., der Be- 
riilirungsdauer des Stahles mit dcm C u. von der Verbrennungsatmosphare, welche 
Faktoren wiederum abhangen von der Rcinheit u. der Reaktionsfjihigkeit des Kokscs. 
(Foundry56. 15—-18.) K a l p e r s .

A. Portevin, Die Nickellegierungen und die Korrosion. Die Wahl einer Legierung, 
die der Korrosion u. chem. Einfliissen zu widerstehen hat, wird bedingt durch folgende 
Erwagungen: zweckdienliehe Verwendungsmóglichkeit der betreffenden Legierung, 
geeignete mechan. Eigg. u. leichte Eormbarkeit in der Kalte u. in der Hitze, ertragbarer 
Preis. Selbst wenn man die beiden letzten wesentlichen Eaktoren auBer acht laBt, 
stelit der chem. Widerstand einer Legierung ein sehr yerwickeltes Problem dar, fiir 
das es heute noch schwer ist, allgemeine Richtlinien zu erteilen. Von den sehmiedbaren 
Ni-Legierungen, die Mineralsiiuren u. der Oxydation in der Warme widerstehen, kommen 
in Betraeht die Ni-Cr-Fe-Legierungen mit oder ohne Zusatz von Mo, W, Al, C. Die 
chem. Zus. u. der Widerstand gegen Sauren, Luft, Feuchtigkeit einer groBen Anzalil 
von Ni-Legierungen wird angegeben; es sind dies in der Hauptsache Ni-Fc-, Ni-Cr-, 
Ni-Mn-, Ni-Cu-, Ni-Cr-Fe-Legierungen. Ebenso finden sieh eingehende Ausfiihrungen 
uber die Gewichtsverluste der verschiedenen Legierungen in Sauren, (Rcv. Mćtallurgie

G. Charpy, Das Niclccl im Waffenwesen. Nach einer gesehichtlichen Einleitung 
uber die Verwendung von Panzern auf Sehiffcn zum Schutze gegen Gesehosse kommt 
Vf. auf dic Bestrebungcn der Neuzeit in dieser Hinsicht zu sprechen. Ais Werkstoff 
fiir Panzer wahlte K r u p p  einen Sonderstahl mit 3,5— 4% Ni, 1,5—2% Cr, der mit 
Hilfe von Leuclitgas in einer Starkę von 20— 30 mm zementiert war. Von anderer 
Seite ist ein Stahl empfohlen worden mit 6% Ni, 2% Cr, 0,10—0,12% C, der nach 
Zementation u. Hartung ahnliclie Erfolge gab wie der Kruppstahl. Bei der Herst. von 
Gescliutzen u. Gesehossen spielt Ni keine so bedeutende Rolle wic bei der von Panzeni. 
(Rev. Mótallurgie 24 [1927]. 715—21.) K a l p e r s .

Leon Guillet, Das Nickel in den Kraftwagen- und Flugzeuginduslrien. Auf dem 
Gebiete des Kraftwagen- u. Flugzeugbaues nehmen die Ni-haltigen Sonderstahle eine 
bevorzugtc Stelle ein. Zunachst legierte man einen Stahl mit 0,10—0,15% C mit
2—2,5% Ni fiir Achsen, Zahnrader, Wellen; auch versuchte man Stalile mit holierem 
Ni-Gehalt, namlich mit 5—6% Ni. Die wissenschaftliche Forschung zeigte bald, daB 
die Wrkg. des Ni auf den Stahl durch Mitlegieren von Cr noch yerstarkt wird, eine 
Beobaclitung, die vor allem bei den sogenannten selbsthiirtenden Stalilen gemaeht 
wurde. Eine ausgezeichnete Legierung ftir Wagengestelle bestcht aus 0,2% C, 1,2 bis
1,6% Ni, 0,4—0,6% Cr mit iiber 63kg/qmm Elastizitatsgrenze. Bei 2,5—3% Ni u.
0,4—0,8% Cr besitzt der Stalil eine ZerreiBfestigkeit von 80—90kg/qmm u. eine 
Dehnung von iiber 12%. Aus ihm werden hergestellt Getriebe fiir Geschwindigkeits- 
weclisel, Kurbelwellen, Kupplungen, wahrend hartere Stiihle mit 0,35—0,5% C, 2,5 bis
3,5% Ni u. 0,5—0,6% Cr eine Festigkeit von 105kg/qmm u. eine Dehnung von 10% 
besitzen. (Rer. Mótallurgie 24 [1927]. 722—29.) K a l p e r s .

Jean Galibourg, Das Nickel im Eisen- und Stahlgup. Ni neigt dazu, den Grapliit 
in feinen Lamellen niederzuschlagen, wodurch sieh ein feineres Gefiige u. dcmnach 
bessere mechan. Eigg. ergeben. Dann gelit Ni zum Teil mit dem Fe eine feste Lsg. 
ein, erlioht hierdurch ebenfalls die ZerreiBfestigkeit u. Elastizitatsgrenze u. begiinstigt 
dio Bldg. yon Sorbit anstatt von Perlit. Die Ggw. von Ni im Gufieisen ermógliclit 
die vorteilhafto Verminderung des Si-Geh. Ni verleiht dem GuBeisen eine hohere 
Biegefestigkeit u. VerschleiBfestigkeit; die letzte Eig. erfahrt dureh einen niedrigen 
Cr-Geh. (V3— 1/2 des Ni-Anteils) noch eine Erhóhung. Die boi Ni-Zusatz erhaltenen 
harten GnBstiicke mit 250 Brinellharte sind noch gut bearbeithar. Ni wird mit dem 
Fe im Kupolofen legiert in Form von Ni-Barren oder Ni-haltigem Stahlsehrott. Auch 
kann sein Geh. dadureh geregelt werden, daB man Kómer aus 90% Ni u. 6% Si auf 
die Abstiehrinne oder in die Pfanne bringt. Das Legiercn von Ni mit StahlguB ist 
vor allem in Amerika verbreitet. Ein StahlguB mit 2% Ni besitzt eine ZerreiB
festigkeit von 50— 65% kg/qmm u. eino Dehnung von 23—18%, ein StahlguB mit 
2% Ni u. 1% Cr Werte von 63—70 kg/qmm bzw. 18— 23%. (Rev. Metallurgie 24 
[1927]. 730-39 .) K a l p e r s .

Jean Coumot, Nichteisenhaltige Nickellegierungen. Mit Cu geht Ni eine feste 
Lsg. ein u. die Ni-Ću-Legierungen besitzen bei 45% Ni die hóchste Hartę u. bei 55% 
Ni die geringste elektr. Leitfahigkeit, ferner von 15% Ni ab eine gleicbmaBig steigende 
Elastizitfttsgrenze, eine sieli wenig andernde ZerreiBfestigkeit u. in der Hitze eilie

24 [1927]. 697—714.) K a l p e r s .



1928. I. HVIII. M e t a l l u r g i e ; M e t a l l o g r a p h i e  u s w . 1227

doppelt so groBe Viscositat wie weioher Stahl. Zur Desoxydierung yerwendet man 
bei der Horst. Cupro-Mangan, zur Entschwefelung Cupro-Magnesium. Mit Erfolg 
hat man Ni zum Messing legiert. Messing bcsitzt eine Zerreififestigkeit von 40 kg/qmm, 
eine Elastizitatsgrenze von 12 kg/qmm u. eino Dehnung von 25%, nach Einfuliren 
von 2,5% Ni aber 45,5 ltg/qmm bzw. 14,2 kg/qmm bzw. 33%. Geeignete Zuss. von 
Ni-Messing werden aufgefiilirt. Die Eigg. von Ni-Messing lassen sich durch Ein- 
fiihren von etwas Mn noch erhohen. Auch dio Bronze wird durch Ni-Zusatz ver- 
bcsscrt. In Cu-Al-Legierungen kann man bei 15% Ni eino ZerreiCfestigkeit von 
58,6 kg/qmm, eine Dehnung von 5% u. eino Harto von 191, nach dcm Schmieden 
u. Anlassen dieser Legierungen 77,8 kg/qmm bzw. 11% bzw. 250 crziolen. Verbreitet 
sind besonders die Neusilberlegierungen. Dann ist in den letzten Jahren das Monel- 
metall bekannt geworden, das 28— 30% Cu, 66—67% Ni u. 3,35% Fe enthalt. Aus 
Manganin (70—85% Cu, 2—5% Ni, 12—15% Mn) werden elektr. Widerstande her- 
gestellt. (Rev. Mćtallurgie 24 [1927], 740— 63.) K a l p e r s .

Peter Hidnert und W. T. Sweeney, Ausdelmung von Beryllium und Aluminium- 
Beryllium-Legierungen in der Wdrmc. Die Unterss. erstreekten sich auf den linearen 
Warmeausdehnungskoeffizienten fiir Bo (98,9%) u. 5 Al-Be-Lcgierungen mit ver- 
schiedcncn Anteilen von Bo von 4—33%. Die Vers.-Tempp. waren — 120° bis —j-700°. 
Die Ausdehnungskurven werden aufgestellt u. erliiutert. Der Ausdehnungskoeffizient 
von Be steigt schnell mit der Temp., wahrend derjcnige von Al-Be-Logierungen mit 
zunelimendem Be-Gch. fiillt. So bcsitzt eine Al-Be-Legierung mit etwa 20% Be 
einen Ausdehnungskoeffizienten, der rund 20% geringer ist ais der von Al. (Dej). 
Commerce, Scient. Papers Bureau Standards22 [1927]. Nr. 565. 13 Seiten Sep.) K a l p .

B. W aeser, Salzsdurebesldndige Legierungen. Obcrsicht iiber die Zus. von 39 Melall- 
legierungen amerikan. Ursprungs u. ihr Verh. gegeniiber wss., mittelstarker u. konz. 
HOl. Auch die ItR UPPsclien Edelstalile sind nicht unbedingt HCl-bestandig. AuBer- 
ordentlich widerstandsfahig ist Tantal, das deshalb Beachtung findet, wahrend di© 
Salzsiiurefestigkeit von hochreinem Al noch nicht abschlicBend beurteilt werden 
kann. (Chem. Fabrik 1928. 17—18. Berlin.) S i e b e r t .

M. Schneider, MetaUograpliische Milteilung. (Vgl. C. 1927- II. 1001.) Dem Vf. 
ist die Atzung des Pb in der Weise gelungen, daB er zunachst das Oxyd der Oberflache 
durch kurzes Badon in h. konz. H N 03 entfernte, dann kurz abspiilte u. in alkohol- 
lialtigem H N 03 (4 ccm H N 03 von der D. 1,4 -f- 100 ccm absol. A.) nachatztc. Man 
erha.lt leicht Krystallfelder von 10 qcm u. dariiber, an denen Kugeleindriieke von 
etwa 1 cm Durchmesser dio prachtigsten Rekrystalhsationsbilder erzeugen. Ein 
Naehteil ist das raseho Verderben der friseh iiberaus brillanten Atzung durch Anlaufen. 
(Ztschr. physikal. chem. Unterr. 41. 45. Plauen.) B o t t g e r .

Edwin Bremer, Bronzegiefterci-Unicrsuchungen. Dic Arbcitsbedingungen werden 
in der BronzegieBerei durch dio Beleuehtung u. Liiftung erheblicli beeinfluBt u. driicken 
sieli in der Erzeugungsmenge der GieBerei aus, wahrend die Erzeugungsgiitc durch 
die metallurg. Kontrolle verbessert wird. Die Aufstellung der Formmaschineii u. 
die Einrichtungen einer neuzeithehen BronzegieBerei werden beschrieben. (Foundry 
5 6 . 2— 6. 14.) K a l p e r s .

W. F. Prince, l!ra-s vemrsacht fehhrhajle GufSslucke? Die Ursache bei vielen 
Fehlgiissen ist auf einen iibermiiBigen S-Geh. zuriickzufuhren. Vf. berichtet, welchem 
Umstande er ein von ihm ausgearbeitetes Verf. zur Verminderupg des S-Geh. ver- 
dankt. Er fiihrt durch den Boden einer GicBpfanno Druckluft ein, crzielt dadurch 
eine aufwallendo Bewegung des Eisenbades in der Pfanne, ais dereń Folgę sich ein 
starkes Emporsteigen der Schlaeko ergibt. Dabei hat sich die Schlacke mit S an- 
gereichert u. das Eisenbad selbst weist einen um 35% geringeren S-Greh. auf. Dor 
Betrag des S in der Schlackc richtct sich zum gToBen Teil nach dem Mn-Geli. des 
Eisens u. nach der Mengo der eingefulirten Druckluft. (Foundry 5 6 . 19— 20.) K a l p .

E. F . Kohman und N. H . Sanborn, Zinnplattierung und elelclrocliemische Beihc. 
Nach Erorterung der alten Auffassung der Korrosion von verzinnten Eisenblechdosen 
der Konservenindustrio infolge Bldg. eines galran. Elemonts mit Sn ais Kathode, ver- 
suchen Vff., gestiitzt auf die Arbeiten von Ma n t e l  u . L in c o l n  (Canning Age 7. 847
[1926] u. a. m.), die'in nichtsauren Konserven, z. B. Gemuson, nach kurzer Zeit infolge 
Passivierung des Fe eine Umkehrung des Stromcs — Sn wird Anodę — konstatierten, 
u. auf andere Beobachtungen den Mechanismus der Korrosion von Sn u. Fe zu klaren. 
Zu diesem Zwecke wurden gemahlene Friichte (3 Teile), u. zwar: Apfel, Erdbeeren, 
Sehwarzbeeren, Rhabarbcr, Kirsehen, Weintrauben etc.), mit dest. W. (2 Teile) auf-
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gekocht (Sterilisation, Austreibung von Gasen), in gut versehlossene Glasflasclien ein- 
gefiillt u. nach dcm Abkiihlen je ein, 3 Min. in 3%ig. H2S04 bei 80° eingelegtes, dann 
mit W. gewaschenes u. getrocknetes Fe- u. Sn-Plattchen (2,54: 7,62 cm) eingefiihrt, 
entwcder jedes fiir sich, oder beide Plattchen an einer sehr kleinen Beriihrungsstelle 
yerlotet. Dauer der Eimv. 19—810 Stdn. Der Betrag der Korrosion ergab sich aus dem 
Gewicht der Plattchen vor u. nach dem Vers. Zur Erzielung von Korrosion war die 
Ggw. geringer Mengen von 0 2 oder von Oxyden erforderlich, auch scheinen die Prodd. 
der Korrosion von EinfluB auf die Natur derselben zu sein. Die Korrosionsproben 
wurden erganzt durch Messungen der Potentialdiff erenzen zwischen den in diesen Frucht- 
lsgg. eingehangten Sn- u. Fe-Platten, bzw. des Potcntials von Sn u. Fe fiir sioh gegen 
eine Calomelelcktrode. Aus diesen Verss. folgt (Tabelle), daB im Falle der angcschmol- 
zenen Fe-Sn-Platten die Korrosion des Fe stark vermindert, die des Sn erheblich ver- 
mehrt, hingegen bei den Einzelplattchen das Sn viel weniger angegriffen war (Polari- 
sation ?). Bei YergroBerung der Oberflaehe der Fe-Plattchen wird dic Geschwindigkeit 
der Auflsg. des Fe gegen die des Sn vermindert (Tabelle). Die Messung der elektr. 
Potentiale ergab, daB im allgemeinen das Fe anfanglich Anodę ist, hingegen bald Kathode 
wird u. bleibt. Wiewohl nicht alle eingemaehten Friichte untersucht wurden, scheint 
die anod. Natur des Sn in Konservenbiichsen die Regel zu sein. Die Natur der Korrosion 
in Fruchten ist deutlich verschieden von jener in den Lsgg. der Fruchtsaurcn. Der durch 
diese Unterss. gestiitztc Mechanismus der Korrosion steht in guter tJbereinstimmung 
mit den techn. Erfahrungen. (Ind. engin. Chem. 20. 76— 79. Washington.) H e r z o g .

[russ.] W. Aronowitsch, D ie Vermeidung von AussehuB beim GuB yon grauem Roheisen.
Moskau 1927. (78 S.) Rbl. 0.45.

Deutscher AussehuB fur technisches Schulwesen, Berlin. GasschmelzsehweiBung. Gruppe
3. 4. Berlin: Deutscher AussehuB f. Techn. Schulwesen 1927. 8°. 3. (12 S.) —
4. (6 S.) M. - .8 0 .

C. Frankenstein, Die Erzeugung von Eisen und Stahl <,mit schemat. Darst.>. In  Verb. mit 
d. Geschiiftsstelle d. Deutselien Ausschusses f. Techn. Schulwesen. Berlin: Deutscher 
AussehuB f. Techn. Schulwesen 1927. (12 S.) 8°. nn. M. —.70.

[russ.] J. Frankfurt, Der gegenwiirtige Stand der LichtbogenschweiBung. Moskau: „Promis- 
dat“ 1927. (25 S.) Rbl. 0.60.

01iver C. Ralston, Zinkelektrolyse und naBmetallurgische Zinkverfahren. Ins Deutsche 
iibertr. von Georg Eger. H alle <Saale>: W. Knapp 1928. (VIII, 282 S.) gr. 8°. 
=  Monographien iiber angewandte Elektrochemie. Bd. 47. nn. M. 21.— ; geb.nn. 
M. 2 3 . - .

[russ.] W. Woischwillo, Elektrische BogenscliweiBung. Zusammengest. nach Materiał d. 
General Electric Co. Leningrad: Verlag Technik u. Industrie 1927. (144 S.) Rbl. 2.50.

IX . O rganische Praparate.
L. Gay, Destillation und Rektifikation komplezer Gemische. II. Mitt. (Vgl. C. 1927.

II. 2107.) Fortsetzung u. SeliluB iiber die Dest. u. Rektifikation von Gemischen aus 
mehr ais 3 Bestandteilen, im besonderen von Gemischen aus Athyl-, n-Propyl-, n-Butijl- 
u. Isoamylalkohol mit zahlreichen Tabellen u. Diagrammen. (Chim. et Ind. 18 [1927]. 
381—93. Montpellier.) SlEBERT.

— , Die Fabrikation von Ather. Uberblick iiber die Fabrikation des Athylathers 
in den Werken der Firma Ma y  u . B a k e r  L t d .  mit Anlageskizze u. zahlreichen Abb. 
(Ind. Chemist chem. Manufacturer 3  [1927]. 573— 77.) SlEBERT.

Oswald Silberrad, Buckhurst Hill, und A. Boake Roberts & Co., Ltd., London, 
Verfahren zur Chlorierung organischer Verbindungen, dad. gek., daB ais Chlorierungs- 
mittel S 02C12 u. ein oder mehrere der folgenden Katalysatoren verwendet werden: Die 
Chloride des P, Mn, As, Se, Te, Sb, Bi, Mo, Fe, Br, S oder Al. Die Chlorierung erfolgt 
bei einer Temp. von 70°, unter gewóhnlichem Druck u. gegebenenfalls unter Einw. 
chem. wirksamer Strahlen. —  Nach dem Verf. lassen sich Verbb. chlorieren, die mit 
S 0 2C12 allein nur schwer zu chlorieren sind; so lassen sich CcHri■ CJI2• Cl in C&Ht -Cl- 
CU,, ■ Cl, CJI-0 • CH3 in Cci?,(C7) • CH3 u. CH3 ■ COOH in CII2 ■ Cl ■ COOH iiberfuhren. (E . P . 
259 329 Tom 22/7. 1925, ausg. 4/11. 1926.) ' U l lr ic h .

E . J . du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Guy B. Taylor, Wilmington, 
Delaware und Albert S . Richardson, Cincinnati, Ohio, Herstellung einer Nitriersaure. 
Organ. Ferbb. (z. B. Benzol) werden mit einer Nitriersaure, die durch Absorption von 
N 0 2 in H„SO,, horgestellt ist, u. die aus 15% H N 03 30% N 0 H S 0 4, 45—47% H sS04



1928. I. HIX. O r g a n i s c h e  P r a p a r a t e . 1 2 2 0

■u. 8— 10% W. besteht, nitriert. Die nach der Nitrierung erschópfte Saure, bestehend 
•aus 0% H N 03, 33,6% H N 0S 04, 50,2—52,3°/0 H2SO,, u. 13,9—16,2% H20  wird nach 
Entfernung der Nitroverb. (NO^CaH )̂ denitriert, z. B. mit S 02, das abgespaltene NO 
durch 0 2 zu N 0 2 oxydiert, letzteres wieder durch H2S04 absorbiert u. somit neue 
Nitriersaure wieder gebildet. (A. P. 1 640 737 vom 15/7. 1922, ausg. 30/8. 1927.) U l l .

Eugen Gremli, Ziirich, Chlorieren von Kohlenwasserstoffen durch Einw. von d 2 
bei 300—650°, dad. gek., dać dem Rk.-Gemisch O oder sauerstoffhaltige Gase yorzugs- 
weise in Anwesenheit von Verdiinnungsmitteln wie W.-Dampf, C02, N2 oder reaktions- 
fórdernder HC1, zugefuhrt wird. Vorteilhaft ist dio Anwesenheit von Katalysatoren, 
wie Kohle, Cu-, Fe-, Thalliumchlorid, Chloriden der alkal. u. der seltenen Erden. Nach 
•dem Verf. erhiilt man aus CH.,-. CHsCl, CII2Cl2, CHCls, aus C2Ha: CJI.Cl u. CJI,Cl2 
u. aus <76tf0: CrHrfil. (Oe .P.  108 424 vom 29/12. 1924, ausg. 27/12. 1927 u. Oe .P .  
108 421 vom 13/2. 1924, ausg. 27/12. 1927.) U l l r ic h .

Compagnie de Bśthune, Frankrcich, Herstdlung von Alkoholem durch Oxydalion 
von Methan. CH4 wird unter Druck mit der erforderlichen Menge 0 2 in Ggw. eines 
inerten Kórpers, wie Sand, Quarz usw. u. boi Tempp. unter 500° zu Alkoholen, z. B. 
■zu CH30H, oxydiert. (F. P . 630 680 vom 7/6. 1926, ausg. 7/12. 1927.) U l l r ic h .

Robert H, van Schaack, jr ., Evanstan, Illinois, Ester des normalen Amylalkóhóls, 
insbesondero Phthalsaureester, in denen eine oder beide Carboxylgruppen den Rest 
CH3 • CH2 ■ CH2 ■ CH2 • CH2 tragen. Im orsteren Fali kann noch ein anderer Alkylrcst 
gobunden sein. Diese Ester sind gute Losungsmm. fiir schwach nitrierte Celluloseprodd. 
Der Phthalsduredinonnalamylester wird durch achtstdg. Kochen unter RuckfluB von 
Phthalsaureanhydrid mit n-Amylalkohol, der 2% konz. H2S04 enthalt, hergestellt. Ein 
gemischter Ester, z. B. der n-Amyldtliylphthalsdureester, wird aus 1 Mol. n-Amyl- 
-alkohol, 1 Mol. Athylalkohol u. 0,95 Mol. Phthalsaureanhydrid erhalten. (A. P .1646128  
vom 19/4. 1926, ausg. 18/10. 1927.) “ M. F. Mu l l e r .

Compagnie de Bśthune, Bully-les-Mines, Frankreich, Verfahren zur Ilerslellung 
xon Athylschwefelsdure aus C2H4 u. H 2SO,„ dad. gek., daB das C2H4 oder die C2H4-haltigen 
Gase, z. B. Kohlengase, der Reiho nach in hintereinander geschaltete Absorptions- 
gcfaBe geleitet werden, die auf verschicdenen vom ersten nach dem le tita i GefaB hin 
zunehmenden Tempp. erhalten werden, wahrend die Zufuhr von frischer Saure in 
Parallelschaltung (vgl. Zeichnung) gcschielit. Die Menge jedem GefaB zugehender 
Siiure wird so geregolt, daB die in dom GefaB sich bildende Alhylschwefelsdure in konz. 
Zustando austritt. Die aus den verschiedenen Kolonnen austretenden Sauremengen 
werden gemischt u. gemeinschaftlich auf A. verarbeitet. (E. P . 273 263 vom 26/3. 
1927, Auszug yeroff. 17/8. 1927. F. Prior. 24/6. 1926.) U l l r ic h .

K noll & Co. (Inhaber: Albert K noll, Hans K noll und Max Daege), Ludwigs- 
hafen a. Rh., tibert. von: Karl Friedrich Schmidt, Heidelberg, und Philipp Zutavern, 
Ludwigshafen a. Rh., Hersłellung von Aminen, deren Substilutionsproduklen, von Niłrilen 
und Tetrazólen. Zu den Reff. nach A. PP. 1564631; C. 1 9 2 6 .1. 2511 [S c h m id t ], 1599493; 
C. 1926. II. 2850 u. E. P. 250897; C. 1927. I. 1368 ist folgendes nachzutragen: Be- 
handelt man z. B. in Bzl. gel. N3Ii in Ggw. von wasserfreiem FeCl3 unter Kiihlung mit 
Dimethylacelessigester, maeht nach beendeter Ns-Entw. mit NaOH-Lsg. alkal., extrahiert 
mit Bzl. u. dest. dieses ab, so erhiilt man Acetylamidoisobultersaureathylesler, C(CH3)2 
<NH-C0-CH3)-C 02C2H5. —  Beim Einleiten von trockenem HCl-Gas unter Kuhlung 
u. Schiitteln bis zur Beendigung der N2-Entw. in eine Lsg. von Cyclohexanoncarbon- 
sduredthyleslcr u. N3H  in Bzl., Ausschutteln des Reaktionsprod. mit W., Abtrennen der 
wss. Schicht, dreistd. Erhitzen dieser unter RuckfluB u. Eindampfen im Vakuum bis 
zur beginnenden Krystallisation erhiilt man das Hydrochlorid der Aminopimelinsdure, 
C 02H-CH2-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-C02H, Krystalle. (A. P . 1 6 3 7  661 vom 11/12.
1925, ausg. 2/8. 1927. D. Prior. 11/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Societe Chimique de la Grande-Paroisse, A zote et Produits chim iąues, 
Frankreich, Herstellung von Formaldehyd. Kohlenoxyd u. W. werden, yorzugsweise 
unter Druck u. zwischen 200—600°, in Ggw. yon Mg, Mn, Sn u. Sb, deren Oxyde oder 
Salzen, u. unter AusschluB von Cr, V, Cu, Fe, Co, Ni u. Alkalimetallen, zur Rk. gebracht. 
(F. P. 630 483 vom 3/6. 1926, ausg. 3/12. 1927.) U l l r ic h .

Consortium fiir elektrochem ische Industrie, G. m . b . H . ,  Deutschland, Her
stellung von Acelaldehyd aus C2H 2 u. W. in Ggw. von Hg-Verbb. u. einer Saure unter 
erhohtem Druck, dad. gek., daB man in Ggw. von einem Lósungsm. fiir C2H 2 arbeitet, 
wio z. B. Ketone, Phenolo u. aliphat. Alkohole. Durch Verdampfon u. durch das iiber- 
schiissige C2H2, das im Kreislauf dem Reaktionsraum wieder zugefuhrt wird, wird der
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CHICHO  aus der Reaktionsfl. entfernt. Die Zufuhr von C2H2 wird so geregelt, daB 
die jReaktionstemp. aufrechterhalten bleibt. Von Zeit zu Zeit wird der ersehdpfte 
Katalysator oder ein Teil desselben aus der Fl. entfernt, regeneriert u. wieder zuriick- 
gegeben. (F. P . 623 665 vom 25/10. 1926, ausg. 28/6. 1927. D. Prior. 26/10. 1925. 
E. P . 260 305 vom 26/10. 1926, Auszug veroff. 22/12. 1926. D. Prior. 26/10.
1925.) U l l r ic h .

Elektrizitatswerk Lonza und Em il Liischer, Basel, Scliweiz, Herstellung von 
Crotonaldehyd aus Acetaldehyd. CHICHO wird in einer N2-Atmosphare mit nur soviel 
einer wss. Atzalkalilsg. versetzt, daB bei der Neutralisation des Rk.-Prod. mit einer 
Mineralsaure keine Fallung entsteht. Das wenig Salz enthaltende Rohaldol wird ohne 
vorherige Reinigung oder Trennung in einer zirkulierenden N2-Atmosphare direkt 
fraktioniert dest., wobei das Aldol zu Crotonaldehyd zersetzt wird. (Schwz. P. 122 589 
Tom 8/5. 1926, ausg. 16/9. 1927.) U l l r ic h .

E. I . du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. yon: Norman 
W . Thomson, Parlin, New Jersey, Verfahren zur Kondensation von Eetonen. Aliphat. 
Ketone werden mit Alkali behandelt, das in einer das Alkali nicht lósenden, mit dem 
Keton mischbaren Fl. suspendiert ist. — Z. B. werden 10 T. KOH in 90 T. Bzl. suspen- 
diort; 1 T. dieser Mischung wird zu 99 Teilen Aceton gegeben u. mehrere Stdn. stehen 
gelasson. Alsdann wird mit alkoh. HC1 neutralisiert, der entstandene Nd. dureh Filtration 
entfernt, u. das unverąnderte Aceton dureh eine Kolonne dest. Der Riickstand besteht 
aus Diaeetonalkoliol. (A. P. 1 6 5 4 1 0 3  vom 19/3. 1925, ausg. 27/12. 1927.) U l l r ic h .

Holzverkohlungs-Industrie A .-G ., iibert. von: Kolom an Boka, Konstanz i. B., 
Herstellung von Aceton. Wasserdampf wird mit A., CH3CHO, CH3COOC,JI5 oder mit 
einer Mischung dieser Kórper in Ggw. von Katalysatoren, wie sauerstoffhaltiger Yerbb. 
der Metalle, besonders von Eisenoxyd oder anderer sauerstoffhaltiger Verbb. der Schwer- 
metalle, gegebenenfalls in Mischung mit CaC03, CaO, MgO usw., bei 250—650° zur 
Rk. gebraeht. Die ketonisierbaren Substanzen kónnen mit CH30H  oder CH30H-bilden- 
den Substanzen gemischt werden. An Stelle von CH3COOC2H5 konnen andere Ester 
der CH3C 00H , besonders CH3COOCH3, treten. Die Katalysatoren werden von Zeit 
zu Zeit bei erhohter Temp. mit 0 2 in Ggw. oder Abwesenhcit von Wasserdampf reakti- 
viert. Man kann auch wahrend der Rk. in den Reaktionsraum kleine Mengen 0 2 oder 
sauerstoffhaltige Gaso einfiihren u. dadurch dio Wirkungsdauer der Katalysatoren ver- 
liingern. (F. P . 602820 vom 15/7. 1925, ausg. 1/4. 1926. D. Priorr. 21/7., 10/12., 11/12. 
1924 u. 20/7. 1925. Can. PP. 261 988 vom 10/12. 1925, ausg. 22/6. 1926. 262 932 vom 
13/7. 1925, ausg. 27/7. 1926. 266 538 vom 15/6. 1926, ausg. 7/12. 1926.) U l l r ic h .

Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd., Philip Arthur Smith und Harold 
Greville Smith, England, Herstelhing von Saureamiden und Salzen aus Alkolwlen u. 
Cyanwasserstoff in Ggw. von Katalysatoren, insbes. Al- oder Th-Oxyd, bei hoherer 
Temp. Der Cyanwasserstoff wird in bekannter Weise aus CO oder CO-halt. Gasen 
u. NH3 in Ggw. von Al- oder Th-Oxyd erhalten u. wird mit dcm Alkohol iiber den 
Katalysator geleitet, wobei sich das Saureamid bildet, dabei wird vorteilhaft unter 
Druck in fl. Phase gearbeitet. Methylalkohol liefert unterhalb der krit. Temp.(240°) 
Acetamid. Bei der Hydrolyse der Saureamide mittels Alkali wird das Salz der Saure 
unter Abspaltung von NH3 erhalten. (F. P . 629 875 vom 25/2. 1927, ausg. 18/11. 
1927. E. Prior. 13/3. 1926.) M. F. Mu l l e r .

Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd., Philip Arthur Smith und Harold 
Greviile Smith, England, Herstellung von Essigsaure und Acetaten aus Mcthanol- 
dampf oder den Synthesegasen von Methanol bei 200—300° u. Alkaliformiat oder CO 
u. einem Alkalihydroxyd oder -Carbonat unter Druck, evtl. unter Zusatz von H2, u. 
in Ggw. von W. oder eines anderen Stoffes, der geeignet ist, den F. des Alkaliformiats 
soweit zu erniedrigen, daB die Rk. mit dem geschmolzenen Formiat bei niedriger Temp. 
vor sich geht. Bei Ggw7. von NH3 bildet sich Acetamid u. Ammoniumacctat. — Z. B. 
wird Na-Formiat nach Zusatz von wenig W. auf 250— 300° erhitzt u. in die geschmolzeno 
M. Methylalkoholdampf eingeleitet. Es entsteht dabei Na-Acetat. — In einen Auto- 
klaven wird vorher Methylalkohol u. ein geringer UberschuB NaOH oder Na2C03 ein- 
gefiillt u. dieser mit CO oder einem CO-haltigen Gase auf 50 at aufgefiillt. Nach dcm 
Anheizen auf 200— 220° wird diese Temp. 2— 3 Stdn. gehalten, worauf die Umsetzung 
zu rohem Na-Acetat beendet ist. Wird das Atznatron toilweise dureh NH3 ersetzt, 
so wird neben Na-Acetat ein Gemisch von Acetamid u. NH.,-Acetat erhalten. Die Temp. 
muB so gew'ahlt werden, daB die Rk. in fl. Phase, also unter der krit. Temp. des Alkohols
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stattfindet. (P .P . 629 874 vom 25/2. 1927, ausg. 18/11. 1927. E. Prior. 13/3.
1926.) M. E. Mu l l e r .

I. G. Farbeilindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Gewinnung von Essigsdureanhydrid,
dessen Homologen und Derivalen aus Na-Acetat unter Zusatz yon Essigsaureanhydrid 
evtl. gemischt mit Essigsauro u. einem Chlorubertrager, wie die Chlorido des Si, Ti, 
Sn fiir sich oder gemischt. —  Zu dem Gemisch yon 328 Teilen w.-freien Na-Acelats 
u. 100 Teilen Essigsdureanhydrid werden in einem geschlossenen DruckgefaC unter 
Riihren 170 Teile SiCl4 zugegeben; dabei steigt die Temp. unter Bildung yon tjber- 
druck, der nach beendeter Rk. wieder fallt. Das Essigsdureanhydrid u. dio Essigsaure 
werden unter yermindertem Druck abdest. (F. P . 630 424 yom 7/3. 1927, ausg. 2/12.
1927.) M. F . Mu l l e r . 

Henry Dreyfus, London, Reinigung von Essigsdureanhydrid. Zu dcm Ref. nach
E. P. 270809; C. 1927- II. 1620 [Bri t i sh  Ce lan es e  Ltd.  u. S k e r t s c h l y ) ist nach- 
zutragen, daB die Verunreinigungen aus dem rohen Essigsaureanhydrid, wie S oder 
dessen Verbb., nicht durch Behandeln mit Metallacetaten u. Chloriden, sondern mit 
ersteren u. Cl2 bewirkt wird, wobei sich dieses mit dem S oder dessen Verbb. yereinigt. 
Die SCl-Verbb. lassen sich dann bei der Fraktionicrung leicht vom Essigsdureanhydrid 
trennen. Es muB dort also heiBen statt 7 Teile NaCl: „7 Teilo GL, unter Riihren ein- 
geleitet". {F. P . 628 009 yom 26/1. 1927, ausg. 17/10. 1927. E. Prior. 13/2.
1926.) S c h o t t l a n d e r .

Consortium fiir elektrochem ische Industrie, G. m . b. H ., Miinchen, Her- 
slellung von Essigsdureanhydrid durch Behandlung von Essigsaure mit einer geringen 
Menge eines gasforniigen Katalysators, besonders schwachen Saurcn, wie H3P 0 4, 
IIB 03, HC1 oder fliichtigen Verbb., die bei der Rk.-Temp. Sauren abspalten, wie phos- 
phorsaures Methyl oder Athyl. — Z. B. wird Essigsaure in Dampfform mit 0,05% H3P 0 4 
beladen durch ein Kohlerohr bei 650° geleitet. Der Katalysator kann auch nach dem 
Erhitzen der Essigsauredampfo auf Rk.-Temp. zugesetzt werden, u. die Rk.-Kammer 
kann auch aus anderem widerstandsfahigen Materiał bestelien, wie Cliromstahl, Cu, 
Si, S i02, Carborundum. — In einem anderen Beispiel wird die Essigsaure zunachst 
in einer Chromnickelstahl-Schlange erhitzt u. dann durch das Rk.-Rohr bei 680° ge
leitet nach Zusatz einer Lsg. von Phospliorsauretriathylester in Essigsaure. — Dio 
Essigsaure kann auch zunachst in dem Kohlerohr auf 600° erhitzt u. dann durch eine 
geschmolzene M. aus molekularen Mengen Na- u. Li-Phosphat in einem Graphittiegel 
geleitet werden. Gleichzeitig wird eine Lsg. yon H3P 0 4 in Essigsaure in das Kohlerohr 
eingespritzt. (E .P . 279 070 vom 5/10. 1927, Auszug yeroff. 7/12. 1927. Prior. 18/10.
1926.) M. F. Mu l l e r . 

General Motors Corp., Detroit, Michigan, iibort. von: Thomas M idgleyjr.,
Dayton, Ohio, V. St. A., Herslellung organischer Bleiverbindungen. (A. P. 1 6 2 2  228 
vom 19/5.1923, ausg. 22/3.1927. — C. 1924. II. 1511.1926.1. 227 [E. P. 216 083].) Sc h o .

California Cyanide Co., Inc., New York, iibert. von: Robert W . Poindexter, 
jr., Los Angeles, Calciumcyanid. In beliebiger Weise, z. B. durch Ęintragcn von, 
gegebenenfalls in fl. NH3 gel. CNH, CN-NH, oder anderen in fl. NH3 1. Salzen der CNH 
in Lsgg. yon Ca(N03)„ oder anderen Salzen des Ca in fl. NH3 hergestelltes, trockenes 
Ca(CN)2- x N H 3 wird im Vakuum bei Tempp. bis zu 325° erhitzt, bis alles NH3 ent- 
wichen ist. (A. PP. 1 652 874 u. 1 652 909 vom 13/4. 1926, ausg. 13/12. 1927.) K u h l .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges. (Erfinder: Kurt Buchheim ), Rade- 
beul b. Dresden, Regenerierung von bei der Darstellung von Metallcarbonylen unb-auchbar 
gewordenen Metallmassen, dad. gek., daB man diese zur Entfernung der auf dem Metali 
abgeschiedenen Ablagerungen einer Behandlung mit osydierenden Gasen unterwirft, 
worauf dann mit H 2 reduziert wird. (D. R. P. 454 861 KI. 12 n yom 5/12. 1925, ausg. 
18/1. 1928.) K a u s c h .

Paul Louis Franęois Nicolardot. Frankreich, Schwefelkohlenstoff. Der aus 
Gasgemischen kondensierte CS2 wird durch Vakuum oder Hitze oder beides yerdampft 
u. durch Ol, S i02-Gel oder aktive durch CaCl2 oder Glycerin gckiihlte Kohle zur Ad- 
sorption gebracht. Dann wird er durch Erhitzen aus don Adsorptionsmitteln aus- 
getrieben u. ais reines Prod. kondensiert. (F. P. 631 033 vom 9/6. 1926, ausg. 13/12.
1927.) K a u s c h . 

Barrett Co., iibert. von: Augustus E . Craver, Cliffside, New Jersey, Katalylische
Oxydation aromalischer Kohlenuiasserstoffe. Aromat. Verbb., die eine CH3-Gruppo ent- 
halten (z. B. CcH5 ■ CII3), werden in Dampfform mit einem sauerstoffhaltigen Gas iiber 
einen Katalysator, der wenigstens dio Oxyde zweier Metalle der 5. u. 6. Gruppe, z. B.

81*
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1 T. Molybdiinoxyd u. 10 T. Uranosyd, gegebenenfalls auch. Kupferoxyd, cnthiilt, bei 
300—700° geleitet; dabei entstehen die entsprechenden Aldehyde (z. B. Benzaldehyd). 
(A, P. 1 636 854 vom 14/11. 1921, ausg. 26/7. 1927.) U l l r ic h .

Barrett Co., iibert. von: Augustus E . Crayer, Cliffside, New Jersey, Herstellung 
aromatisćher Aldehyde. Aromat. KW-stoffe, wie Xylole, Pseudocumol, Mesitylen, 
p-Cymol, o-Chlortoluol, werden in Dampfform u. einem sauorstoffhaltigen Gas (z. B. 
Luft) iiber ein Oxyd eines Metalles der 5. oder 6. Gruppe des period. Systems, mit Aus- 
nahme von V, boi ca. 500° geleitet u. zu den entsprechenden Aldchyden oxydiert (Toluyl- 
aldehyde, Dimethylbenzaldehyde, o-Chlorbenzaldehyd). (A. P. 1 636 855 vom 18/11. 1921, 
ausg. 26/7. 1927.) U l l r ic h .

I. G. Farhenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Darstellung von Aralkylamineu 
und ihren Derivaten. Zu dem Ref. nach D. R. P. 442774 u. F. P. 610830; C. 1927. II. 
605 ist folgendes naehzutragen: Bringt man Bzl. mit a>-Chlor7iiethylphthalimid in groBem 
UberschuB zur Umsetzung, so tritt der co-Aminomethylrest 2-mal in den Bcnzolkern 
oin. Z. B. werden in Nitrobenzol gel. Bzl. u. co-CMonnethylpMhalimid bis zur Beendigung 
der HCl-Entw. in Ggw. von ZnCl2 auf 110— 130° erhitzt, das Nitrobenzol mit Wasser- 
dampf abgetrieben, der Riickstand, das l,4-Di-((o-methylpkłhalimidobenzol), F. 279 bis 
280° in wss.-alkoh. NaOH gel., der A. abgetrieben u. k. mit verd. HC1 versetzt. Die 
ausgeschiedene Benzol-l,4-diphthalaminsdure geht beim Erwarmen unter Abspaltung 
der Phthalsaurc in Lsg. Nach dereń Entfernung iibersatt. man mit konz. NaOH u. 
athert das 1,4-Di-oo-aminomelhylbenzol aus. Durch Dest. im Vakuum unter 14 mm 
Druek bei 150—160° erliiilt man die Base rein. — In analoger Weise lassen sich aus 
a>-Chlormethylphthalimid u. fi-Naphthol iiber das 2-Oxy-l-naphthylmethylphthalimid, in 
A. wl. Krystalle, F. 195°, das 2-Oxy-l-{(o-ammoinethyl)-naq>hihalin, F. 141°; Hydro- 
chlorid aus W. Krystalle, F. 225°, — sowie aus dor co-Chlorverb. u. der 3-Methyl-2-oxy- 
benzol-l-carbonsdure (o-Kresotinsaure) iiber die 5,a>-Phthalimidomethyl-3-methyl-2-oxy- 
benzol-l-carbonsdure, aus A. Krystalle, F. 238°, dio 5,co-Aminomethyl-3-methyl-2-oxy- 
benzol-l-carbonsaure ais Lactam (inneres Salz), Blattchen, F. 259°, unl. in W. u. k. 
Na2C03-Lsg., gewinnen. — LaBt man auf a-Nitronaplithalin unter ahnlichen Bedingungen 
w-Chlormethylphthalimid einwirken, so entstelit zunachst das l-Nitro-5-naphthylmethyl- 
phthalimid, aus Bzl. Krystalle, F. 207°. Dieses geht beim Behandeln mit w. alkoh.-wss. 
NaOH in die entsprechende Nitroplithalaminsdure, u. letztere nach Red. mit Fe-Pulver 
u. HC1 iiber die l-Aminonaphthalm-5,oj-?nethylphthalaminsaure in das l-Am.ino-5,o)- 
aminometliylnaphthalin, aus A. Nadeln, F. 62°, iiber. (Schwz. PP. 122 523, 122 526, 
122 527 Tom 23/3. 1926, ausg. 16/9. 1927. D. Prior. 30/3. 1925 u. 122 528 vom 23/3.
1926, ausg. 1/10. 1927. D. Prior. 30/3. 1925. Zus. zu Schwz. P. 120519; C. 1927 II.
3102.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Giinther und 
Fritz Lange, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung vonfesten, halibaren Dxazoverbindungen. 
(D. R. P. 454 894 KI. 12q vom 28/7. 1923, ausg. 18/1. 1928. — C. 1927. I. 816 [A. P. 
1572715 u. E. P. 238676].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Hahl, Elber- 
feld), Darstellung wasserloslicher komplexer organischer Antimonverbindungen. Zu dem 
Ref. nach E. P. 271940; C. 1927. II. 1397 ist naehzutragen, daB das durch Einw. von 
in verd. HC1 gel. SbCl3 auf eine alkal. Lsg. yon Tribrombrenzcatecliin erhaltliche Anli- 
monyltribronibrenzcatechin, weiBes, auch in w. W. nahezu unl. Pulver, mit neutralem 
Na-1'artrat das Na-Salz der komplexen Antimonyltribrombrenzcatechinweinsdure, gelblich- 
weiBes, in W. mit alkal. Rk. 1. Pulver, gibt in wss. Lsg. mit Schwefelalkalien einen orange- 
roten Nd. von Sb-Sulfid, liefert. Die Prodd. finden gegen Trypanosomencrkra.nk\mgcn 
Verwondung. (D .R . P. 454761 KI. 12q vom 9/6. 1925, ausg. 16/1. 1928.) S c h o ttl .

Hoffm ann-La Roche Chemical W orks, New York, V. St. A., iibert. von: Heinz 
Moritz W uest, Basel, Schweiz, Herstellung wasserloslicher, neutral reagierender Derivale 
des 3,3'-Diamiiw-4,4'-dioxyarsenobenzols. (A. P. 1648926 vom 28/5. 1923, ausg. 15/11.
1927. Schwz. Prior. 3/6. 1922. — C. 1925. II. 768 [Oe. P. 96836 usw .].) S c ho .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H ., Frankfurt a. M., Darstellung von 3-Benzoyl-
amino-5-c.hlor-4-oxybenzol-l-arsinsdure. (Schwz. P . 118 389 vom 22/7. 1925, ausg. 3/1. 
1927. Zus. zu Schwz. P. 116036; C. 1926. 11. 2849. — C. 1926. II. 1193 [A. P. 
1 588 382].) S c h o t t l a n d e r .

August Albert, Munchen, Darstellung organischer Arsenverbindungen. (D .R .P .
453 466 KI. 12o vom 4/7. 1920, ausg. 15/12. 1927. — C. 1924. II. 1274 [Oe. P. 96690 

u sw -]-) S c h o t t l a n d e r .
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Verein fiir chem ische und m etallurgische Produktion, Aussig a. E., Tschecho- 
slowakei, Herstellung von Nitrophenolalkylathern. (D. R. P. 453 429 BU. 12q vom 2/7.
1924, ausg. 6/12. 1927. — C. 1926. I. 3631.) S c h o t t l a n d e r .

Sharp & Dohme, Inc., iibert. von: Alfred Robert Louis Dohm e, Baltimore,
Maryland, V. St. A., Herstellung von C-n-Butylresorcin. (A. P . 1 6 4 9  672 vom 16/1.
1925, ausg. 15/11. 1927. — O. 1927. I. 1524.) S c h o t t l a n d e r .

Sharp & Dohme, Inc., iibert. von: Alfred Robert Louis Dohme, Baltimore,
Maryland, V. St. A., Uerstellung von C-n-Hexylylresorcin. (A. P . 1 649 669 vom 29/4. 
1925, ausg. 15/11. 1927. — C. 1927- I. 1526.) S c h o t t l a n d e r .

Sharp & Dohme, Inc., iibert. von: Alfred Robert Louis Dohme, B altim ore, 
M aryland, V. St. A., Hersiellung von G-n-Hexylresorcin. (A. P. 1 649 670 vom  12/10. 
1927, ausg. 15/11. 1927. E. Prior. 28/11. 1923. — C. 1927. I. 1524 [E. PP. 219922, 
224913].) S c h o t t l a n d e r .

Hans Rupe, Basel, Schweiz, Darstellung von Oxymcihylenphcnylacetaldehyd. Oxy- 
methylenbenzyloyanid C0H6 • C(CŃ): CH • OH wird katalyt. reduziert u. das ais Zwischen- 
prod. entstehende Aldim CcH5-C(CH: NH): CH-OH verseift. (Hierzu vgl. auch 
R u p e  u . K n u p , Hclv. chim. Acta 10. 299; C. 1927. II. 79.) (Schwz. P. 120 517 vom 
5/2. 1926, ausg. 1/6. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

Naamlooze Vennootschap Industrieele Maatschappij vorheen Noury & van  
der Lande, Deventer, Holland, Herstellung haltbarer Praparate von organischen Per- 
oxyden oder anderen organischen Persauerstoffverbindungen. ( D .R .P . 454 070 KI. 12o 
vom 14/2. 1924, ausg. 28/12. 1927. —  C. 1927. II. 505.) S c h o t t l a n d e r .

I. Gr. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., iibert. von: Farbwerke vorm. 
Meister Lucius & Briining, Hóchst a. M., Herstellung von terliaren Nitrilen. Man laBt 
auf sek. aliphat. Nitrile Alkalimetalle oder -amide bei Ggw. oder Abwesenheit von 
Losungsmm. einwirken u. behandelt die entstandenen Alkaliverbb. der sek. aliphat. 
Nitrile mit alkylierenden oder aralkylierenden Mitteln. —  Dio tert. Nitrile sind wert- 
Yolle Ausgangsstoffe fiir die Herst. der bishcr nur auf umstandlichem Wege erhaltlichen 
tert. Saureamide. Z. B. wird in trockenem A. gel. Diathylaeelonitril allmahlich unter 
Riihren u. Erwarmung mit K  yersetzt, das unter H a-Entw. in Lsg. geht. Nach Zugabe 
von Allylbromid beginnt der A. zu sieden u. KBr scheidet sieh ab. Nach 1-std. Er- 
warmen wird filtriert u. der A. aus dem Filtrat abdest. Man erhalt Didthylallylacetoniiril 
fast farblose Fl., Kp .9 78°, geht beim Verseifen in Diathylallylacetatnid, F. 74°, iiber 
Der A. Iaf3t sieh auch durch Bzl. oder Xylol, das K  durch Na ersetzen. —  Analog ge- 
winnt man aus der K-Verb. des Didthylacetonitrils u. Benzylbromid das Diathylbenzyl- 
acetonitril, Kp.t 120—122°, das bei der Versc'fung mit alkoh. KOH das entsprechendo 
Amid, F. 75°, liefert. (E. P . 253 950 vom 22/6.1926, Auszug veróff. 18/8,1926. D. Prior. 
22/6. 1925. Schwz. P. 122 356 vom 14/6. 1926, ausg. 16/9. 1927. D. Prior. 22/6. 
1925.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., iibert. von: Farbwerke 
Meister Lucius & Briining, Hóchst a. M., Herstellung von Salzen der p-Aminophenyl- 
propionsdure, ilirer Homologen, SubstitutionsproduJcte und Anologen. (E. P . 250 250 vom 
31/3. 1926, Auszug yeroff. 12/6. 1925. D. Prior. 6/4. 1925. —  C. 1927- I. 
1745.) S c h o t t l a n d e r .

Societe A lsacienne de Produits Chimiques, Paris, iibert. von: Henri Blum , 
Miilhausen i. E., Herstellung von Borneol. (A. P. 1 6 4 0  639 vom 18/3. 1925, ausg. 30/8. 
1927. F. Prior. 28/3. 1924. — C. 1 9 2 6 .1. 496.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurta. M., Herstellung einer kcrnalkylierl&n 
Naphthalin-a-sulfonsdure. Zu dem Ref. nach E. P. 246817 u. F. P. 608949; C. 1927- I. 
181 ist nachzutragen, daB man aus der durch Ein w. von C1-S03H auf Naphthalin bei 
niederer Temp. erhaltlichen Naphthalin-a-sulfonsdure durch Kondensation mit n. Butyl- 
alkohol in Ggw. von konz. II2SO., bei 50— 60° eine im Kern butylierte Naphthalin-a-sulfon
sdure, die in W. 1. ist, kongosaure Rk. zeigt u., wio ihre Salze, starkę Netzwrkg. zeigt, 
gewinnen kann. (Schwz. P. 122 355 vom 14/1. 1926, ausg. 16/9. 1927. D. Prior. 
30/1. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., iibert. von: Arthur von W einberg, Frank
furt a. M., und Werner Schmidt, Feehcnheim b. Frankfurt a. M., Darstellung von 
phosphorhaltigen Derivaten der Carbazolreihe. (A. P. 1 6 4 8  207 vom 1/10. 1925, ausg. 
8/11. 1927. D. Prior. 7/10. 1924. — C. 1927- I. 809 [D. R. P. 437974, E. P. 
258744].) S c h o t t l a n d e r .
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I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., tibert. von: Ludwig Benda,
Mainkur b. Frankfurt a. M., Darstellung von Arsenoverbindungen der Benzoxazolonreihe. 
(A. P. 1 648 214 vom 2/6. 1924, ausg. 8/11. 1927. D. Prior. 9/6. 1923. —  C. 1926. II. 
1335 [E. P. 239951].) S c h o t t l a n d e r .

K noll & Co., Ludwigshafen a. Rh., Darstellung von Pentamethylentetrazol. Zu 
den Reff. nach A. P. 1599493; C. 1926. II. 2850 u. E. P. 250897; C. 1927. I* 1368 ist 
nachzutragen, daB man das a.,()-Cyclopentamethylentetrazol auch durch Einw. von N3I1 
auf in Bzl. gel. Cydóhexanon in Ggw. von SnCl4 bzw. FeCl3 ais Katalysator erhalten
kann. (Schwz. P. 120 935 vom 9/11. 1925, ausg. 16/6. 1927. D. Prior. 14/4.
1925.) S c h o t t l a n d e r .

durt Rath, R angsdorf, Kr. T eltow , Darstellung von2-Amino-5-jodpyridin. (D. R. P.
454 695 KI. 12p vom  3/2. 1925, ausg. 14/1. 1928. — C. 1927- II 979 [F. P. 609663 u.
Schw z. P. 119226].) S c h o t t l a n d e r .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung von 2-Chlor-5-jodpyridin. (Schwz. P. 120 723 vom 17/6. 1925, ausg. 1/6. 
1927. D. Prior. 30/6. 1924. Zus. zu Schwz. P. 117895; C. 1927. I. 2950.. — C. 1927-
I. 183 [E. P. 251578, Can. P. 259767].) S c h o t t l a n d e r .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Arthur Binz und Curt Rath, Berlin), Herstellung von organisclien Arseno- 
rerbindungen. (Aust. P . 3472/1926 vom 25/8. 1926, ausg. 24/2. 1927. —  0. 1927. II. 
'1082 [F. P. 618126].) S c h o t t l a n d e r .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a, M., Her
stellung der 2-Oxy-3-brompyridin-5-arsinsaure. (F .P . 625 784 vom 7/12. 1926, ausg. 
19/8. 1927. D. Prior. 21/12. 1925. — C. 1927- II. 977 [E. P. 263142].) S c h o t t l .

K noll & Co. (Erfinder: R. Tambach), Ludwigshafen a. Rh., Darstellung eines 
Ketoderivats der Morphinreihe. (Schw ed.P. 59 742 vom 13/10. 1924, ausg. 27/10.
1925. D. Prior. 7/12. 1923. — C. 1926. II. 3008.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; F arberei; D ruckerei.
Robert E. Schmidt, Kurzer Uberblick -iiber die Entimcklung der Anthrachinon- 

farbstoffe. Vortrag. (Ztschr. angew. Chem. 41. 41—46. 80—85.) S i e b e r t .
H. E. Fierz, Neue Fortschritte in der Farbstoffchemie. Vortrag. (Buli. Soc. 

chim. France [4] 41 [1927]. 1549—61. Ziiricli, Techn. Hochsch.) L i n d e n b a u m .
L. Kirberger, Wie wćischt man Kunstseidel Genaue Arbeitsvorschriften. 

(Melliands Textilber. 9. 49—50.) S u v e r n .
Joachim  Muller, Ammonsulfat ais Egalisierhilfsmittel in der Wollfarberei. 

(NH4)2S 04 ist einerseits eine scliwache Saure, andererseits dissoziiert cs teilweise beim 
Erhitzen, untersttitzt durch Wolle, wobei ais weiterer giinstiger Umstand die Fliichtig- 
keit des NH3 hinzukommt. Ahnlich liegen die Verhaltnisse beim Clilorid, Oxalat, 
Formiat, Acetat u. Rhodanid, unwirksam ist das Phosphat. Das bei Verss. zum Vergleich 
herangezogene Triathanolamin wirkt in iihnlichem Sinne wie das (NH4)2S 04, d. h. wie 
dieses nur dann, wenn es in solchem Verhaltnis zur angewandten Sauremenge steht, 
daB diese neutralisiert u. neutrales Triatlianolaminsulfat gebildet wird. Auch dieses 
ist eine schwaehe Saure u. dissoziiert in der Hitze. Dagegen ist die egalisierende Wrkg. 
des schwach bas. Pyridins anders, da sie nur in stark sauren Badern erfolgt. Gegen- 
iiber den genannten Prodd. ist die Wrkg. des (N H ,),S04 u. der anderen oben genannten 
NH3-Salze, sowie des Triathanolamin(sulfats) insofern begrenzter, ais ihre Venvendung 
nur bei solchen Farbstoffen zweckmaBig ist, welche schon bei gewohnlicher neutraler 
Farbeweise wenigstens etwas ziehen. Mit sehr schwachen Sauren (elektr. Dissoziations- 
konstante 10-i! bis 10-8) werden ebenfalls gleiclimaBige Farbungen erhalten. Mit 
saureabspaltenden Mitteln erhalt man solche Farbungen nur, wenn die Saurebldg. 
langsam u. gleiclimaBig erfolgt, z. B. beim Phthalimid, wahrend andererseits mit Phthal- 
saureanhydrid nur ganz unegale Farbungen erhalten werden. (Melliands Textilber. 
9. 54— 59.) S u v e r n .

P. Sundaramurthi Chetti, Farben von Baumwólle mit Alizarin. Die einzelnen 
Stufen des Farbeyorgangs sind eingehend beschrieben. (Indian Textile Journ. 38 
[1927], 21—22. 53—55. Madras.) S u v e r n .

Rudolf F isel und M. Miinch, Die Prastabitole in ihren Eigenschaften und Ver- 
wendungsmoglichkeiten. Die einzelnen Einstellungen der Prastabitole sind ihrem Verh. 
nach besprochen. (Melliands Testilber. 9. 44— 46.) SuYERN.
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R. Haller, J. H ackl und M. Frankfurt, Ober den Chemismus der Glucose- 
hydrosulfitkiipe. Unter der Annahme einer Glucosebisulfit- u. Glucosesulfoxylatverb. 
ist dio Wirkungsweise der Kiipe so zu erklaren, daB die Sulfoxylatglucose in alkal. Lsg. 
bei 80° weitgehend dissoziiert ist u. so die Red. der Kiipe bewirkt, so daB diese Verb. 
in der Kiipe dieselbe Rolle spielt wie Rongalit C in der Drueltfarbe. Die Lauge fungiert 
ais Dispersionsmittel fiir Alkalileukoindanthren. (Melliands Textilber. 9. 41
bis 42.) S u v e r n .

•— , Ober moderne Erdfarbenbetrie.be. Zur Sichtarbeit notwendige Masehinon wie 
die Zentrifugalsichtmascliine (Abb.) u. der Plansichter werden besprochen. Eine 
grundliche Entstaubung von Erdfarbenfabriken mittels Druek- oder Saugluft liegt im 
Interesse der Hygiene u. sparsamer Betriebsfiihrung. Die mit der Entstaubung ver- 
bundene Beseitigung der Mahlwarme, also die Kiihlung heiBgelaufener Mahlgiinge, 
ist unbedingt erforderlich. Staubfilter (Abb.) u. Cyklone werden beschrieben. Eine 
sachgemaB eingerichtete Rohrleitung ist Vorbedingung fiir die Wirksamkeit einer 
Entstaubungsanlage. (Farbę u. Lack 1928. 3. 19.) B a r z .

R. H alle, Zur Darstellung von Ghromgrun. Besehreibung der Vorbedingungen 
zur Erzielung eines reinen Griintons u. der vorkommenden Verfalschungen. Angabe 
der Vorschriften zur Herst. von Eisencyanblau u. Nitratgelb nach dem NaByerf. Er- 
orterung des jetzt vielfach gebrauehliehen Trockenverf. 9 Abb. zeigen die yerhaltnis- 
maBig fein disperse u. gleichmafiige Beschaffenheit von Chromgriinfarben. Die Ent- 
ziindung der letztcren beim Mahlen beruht auf einer Oxydation des Berlinerblaus durch 
Bleichromat u. kommt leicht bei Yerwendung schwerer Laufersteine im Kollergang 
vor. (Farbę u. Lack 1928. 7— 10.) B a r z .

Ferd. Hocłlberg, Erdfarben-Maldanlagen. Zum Feinmahlen ist vororst der 
Steinmahlgang in der Form des „Oberlaufers“ die geeignetste Maschine. Richtige 
Umfangsgeschwindigkeit u. genaues Ausbalanzieren der Laufersteine, geniigende 
GroBe des Malilgangs, trockenes Mahlgut u. Sichten des Rohmaterials vor dem Mahlen 
sind wesentlielie Yorbedingungen fiir gute Leistungen einer Mahlanlage. (Farbę u. 
Lack 1927. 617—18. 627. 637.) B a r z .

Henrich Róder, Zur Ausbreitung des farbigen Anstrichs durch bunte Fassaden-
farben. Die beste Empfehlung fiir den farbigen Anstrieh ist eine sorgfiiltigo Auswahl 
des Farbtons u. der geeigneten Farbę, die móglielist liclit- u. wetterbestandig sein 
soli. Viele Farben werden hinsiehtlicli ihrer Eigg. u. Eignung fiir den bunten Fassaden-
anstrieh krit. beleuclitet. (Farbę u. Laek 1927. 616. 625.) B a r z .

L. Vannino, Zur Anu-endung der Leućhtfarben. (Vgl. C. 1927- II. 171.) Vf. 
warnt vor der Selbstherst. von Leućhtfarben ohne geniigende Erfahrung, nennt yiele 
ihrer yerschiedenen Verwendungsmógliehkeiten u. enviihnt einige Vorsehriften zur 
Herst. wirksamer Anstriche mit ihnen. (Farbę u. Lack 1927. 639—40.) B a r z .

R. H. Southern, Praktische Laboratoriumsmethoden. Einrichtung eines Labora- 
toriums, sowie einige fiir Farbereien geeignete Untersuchungsvorschriften. (Amer. 
Dyestuff Reporter 16 [1927]. 747—50. Proximity Print Works.) H e l l e r .

X I. H arze; Lacke; F irnis.
Mariano Tomeo Lacrue, Die Harzindustrie in Spanien. tlberblick uber den 

heutigen Stand der span. Harz- u. Terpentinindustrie. Vergleich der aus den yer
schiedenen Fichtengattungen gewonnenen Terpentinóle. ( Quimica e Industria 4 [1927]. 
335—40.) R. K. Mu l l e r .

A . Breguet, Die synthetischen Harze und ihre Anwendungen. Definition u. fabri- 
kator. Herst. der kiinstlichen Harze, der Verharzungsvorgang, die Eigg. der Harze 
u. ihre techn. Verwendungsarten werden ubersiclitlich beschrieben. Yf. unterscheidet 
bei den Formaldehydplienolharzen 3 Arten: eine molekularkomplexe, eine isokolloide 
u. eine fest kolloid gel. Form, die entsprechend ihren Eigg. zu yerschiedenen Zwecken 
benutzt werden. (Rev. gen. Colloides 5 [1927]. 681—90. Lyon, Ćcole de Chim. 
Ind.) WURSTER.

R. G. D aniels, Ober Gebdu.de und Fabrikalionsanlagen fur Nitrocelluloselacke. 
Besehreibung der Einrichtung einer Fabrik fiir die Herst. von Nitrocellułoselacken mit 
zahlreichen Abb. (Ind. Chemist chem. Manufaeturer 3 [1927]. 547— 49.) SlEBERT.

R. G. Daniels, Dos Mahlen der Pigmente, fiir Nitrocelluloselacke. Zur Herst. 
yon Cellulosefarbemaillen kann entweder der Farbstoff mit dem Weichmachungsmittel 
■des Lackes angerieben u. die entstandene Pastę mit dem Lack gemischt werden, oder die
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Pigmcnto werden unmittelbar mit dem farbigen Laek verrieben. Beide Methoden be- 
sitzen Vorteile u. Naehteile. Zum Anreiben in dem Weichmaeliungsmittel konnen die- 
in der Ollackfabrikation gebrauchlichen Walzenstiihle yerwandt werden, da Verdun- 
stungsverluste hierbei nicht eintreten. Zum Verreiben der Pigmente mit dem Laek 
haben sich Kugelmiihlen bewalirt, dereń Nachteil in der geringen Leistungsfahigkeit 
besteht. Neuerdings sind Einwalzenstiihle im Gebrauch, mit denen eine gute Feinheit 
bei hoher Leistung erreicht wird. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 3 [1927], 550‘ 
bis 553.) S ie b e r t .

M. Oppenheimer, Kolophoniumlacke. Erórterung der zur Lackhcrst. notwendigeit 
Eigg. des Kolophoniums u. seiner Mangel. Fiir Spirituslacke sind die amerikan. Sorten 
am geeignetsten. Die Hartung des Kolophoniums mit Luft ist der mit Kalk vorzuziehen. 
Holzolzusatz erhoht dio Hartę u. Bestandigkeit der Kolophoniumlacke, Lein- bzw. 
Standol macht sie elastischer. Die Zugabe von Li- oder Cd-Resinaten bzw. -Oleaten ver- 
biirgt ein standiges Klarbleiben der Lacke. Statt des Ausgangsmaterials Tallól laBt sich 
Yorteilhaft das verwandte Kopalol yerwenden. (Farbę u. Laek 1 9 2 8 . 4. 18.) B a r z .

H . A . Nelson und W . C. Norris, Die Pigmeniierung von Celluloselacken. Die Pig- 
mentierung von Schutzuberziigen bezweckt Erzeugung von Farbę u. Schutz des Binde- 
mittels, was besonders bei Nitrocellulosemischungen wegen ihrer hohen Lichtempfind- 
lichkeit wichtig ist. Das Thema wird unter den Gesichtspunkten PartikelgroBe, 01- 
absorption, Suspension, Glanz, Deckvermógen u. Farbkraft, Lichtbestandigkeit, sowie 
chem. Stabilitat des Pigments betrachtet. Den SchluB bilden Angaben iiber das An
reiben von Nitrocmaillelacken. (Farbę u. Laek 1 9 2 8 . 5— 6.) B a r z .

Maurice D eschiens, Uber einige Acetylcelluloselacke fiir Metalle. (Moniteur Pro* 
duits chim. 1 0  [1927]. Nr. 102.12—13. Nr. 103.10—11. — C. 1 9 2 8 .1 . 121.) S ie b e r t .

R . Schwarz, Das Weifiwerden von Spirituslacken. Das WeiBwerden von Spiritus- 
lacken, besonders bei Kopalen, riihrt von dem Feuchtigkeitsgeh. des Spiritus oder des 
Lackes selbst her. Bei Anwendung zweier yerschiedener Losungsmm. erhalt man Matt- 
lackuberzuge. Bei Metallen vermeidet man das WeiBwerden durcli Erwarmen des 
Lackes u. der Lackierraume, auch nimmt man haufig Amyl- statt Athylalkohol. (Farbę 
u. Laek 1928. 6.) B a r z .

— , Einiges uber das ,,Anlaufen“ von Lackierungen. Ergebnisse von Untersuclmngen 
und Lackprufungen. Das Anlaufen wird yeranlaBt durcli: 1 . die Beschaffenheit des 
Lackes selbst, 2. abnorme Verhaltnisse wahrend u. nach der Verarbeitung, 3. un- 
geeignete Beliandlung des Lackes. Zu 2 gehóren auBer der Feuchtigkeit die ver- 
schiedenstcn Verunreinigungen der Luft, die auf den Laek einzuwirken yermógen, 
wie z. B. Kuchen- u. Ofendiinste usw. Das mildeste Mittel gegen das Anlaufen ist 
trockenes Abwischen oder Abwaschen u. Abledern. Brauchbar ist ferner Abpolieren 
mit 01ivenól u. W. oder mit Polierpasta unter kraftigem Reiben. Das sicherste Mittel 
ist leichtes Abziehen des blindgewordenen Lackes mit Filz, Bimsmehl u. W. u. dann 
Nachlackieren mit gutem, fettem Laek. (Farbę u. Laek 1927. 613. 629.) B a r z .

Hans W olff, Etwas iiber die Priifung auf Wasserbesldndigkeit. Auf Grund von 
Verss.-Ergebnissen wird gezeigt, daB yerschiedene Lacksorten bei dauernder u. inter- 
mittierender Bewasserung nicht gleichartiges Verh. besitzen, u. daB der Vergleieh 
zweier Lackproben yerschiedener Herkunft auf Wasserbestiindigkeit nicht in allen 
Fallen zu einem einwandfreien Ergebnis fuhrt. Wichtig ist auch die Beschaffenheit 
des W., dessen yoriibergehende Hartę abweichende Resultate yeranlassen kann, weshalb 
es sich fiir die Verss. empfiehlt, das W. vorher durcli Abkochen von der yorubergehenden 
Hartę zu befreien. (Farben-Ztg. 33. 921—23.) KoNlG.

Godfrey Herbert Swanton, Melbourne, Extrahieren von Harzen aus Holz o. dgl. 
Der Harzbehalter, z. B. Xanthorrhoea-Holz wird zerkleinert, mit W. behandelt u. er- 
hitzt. (A u st.P . 1 0 5 /1 9 2 6  vom 13/1. 1926, ausg. 13/1. 1926.) T h i e l .

Max Hankin, Belgien, Lackieren, EmaiUieren von Wagen, Mobeln und anderen 
Gegenslanden. Die zu lackierenden Gegenstande werden der Schnelltrocknung in einem 
Ofen unterworfen. Man venvendet zum Lackieren: Kopal, der 4— 5 Stdn. auf 300 
bis 350° erhitzt wird u. setzt Leinol, Standol u. Spiritus zu. (F. P. 6 2 9 1 8 6  vom 
16/2. 1927, ausg. 5/11. 1927. Big. Prior. vom 13/3. 1926.) T h i e l .

Frederick C. Rawolle, Salem, V. St. A., Entfarben und Ldsen von Schellack.
Das Rohprod. wird unter W. erhitzt, bis es piast, wird, dann zerkleinert u. nach 
Entfernung des W. mit einem Losungsm. behandelt. (A. P. 1 6 4 4  4 9 1  vom 31/8. 1923, 
ausg. 4/10. 1927.) T h i e l .
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. H ercules Powder Comp., Wilmington, iibert. von: Irvin W . Humphrey, Kenvil, 
Kienolpraparat. Kienól wird. entwassert u. oxydiert; das erhalteno Prod. diont ins- 
besondere ais Lósungsm. fur Nitrocellulose. (A. P. 1 6 5 3  009 vom 17/8. 1925, ausg. 
20/12. 1927.) _ T h i e l .

Leon de Moltke H uitfeldt, Frankreich, Geschwefelles Harz. Das Harz u. S werden 
in Harzól, Kadeól, Vaselinól o. dgl. auf 150° erhitzt; man erhalt eine Lsg. von ge- 
schwefeltem Harz. (F. P . 629 213 Tom 17/2. 1927, ausg. 7/11. 1927.) Th i e l .

La Bakelite, Frankreich, Bekleiden von Gegenst&nden mit Stoffen, insbesonders 
synthet. Harzen. Man behandelt die zu iiberziehenden Flachen therm., bevor sie mit 
dem Uberzug versehen werden, mit Strómen h. Medien (Luft), die darauf gerichtet 
werden. (F. P . 628 819 vom 8/2.1927, ausg. 29/10.1927. Belg. Prior. 8/2.1926.) K a u .

Commercial Solvents Corp., iibert. von: Charles Bogiń, Nitrocelluloselack. 
Es gelangt ein hochsiedendes (140—180°) Nitroeelluloselósungsm. zur Anwendung, 
z. B. Hexahydrophenol, Athylacetat, aliphat. Alkohole, u. eine Mischung von KW-stoff. 
der Benzolreihe. (A. P. 1 6 5 1  578 vom 1/6. 1925, ausg. 6/12. 1927.) T h i e l .

Hercules Powder Comp., Wilmington, iibert. von: Irvin W . Humphrey, Kenvil, 
Nitrocelluloselack, bestehend aus einer Lsg. von Nitrocellulose in oxydiertem Kienól. 
(A. P. 1 6 5 3  008 vom 22/ 11 . 1924, ausg. 20/12. 1927.) T h i e l .

Hercules Powder Comp., Wilmington, iibert. von: Irvin W . Humphrey, Wharton, 
Nitrocelluloselack. Ais Lósungsmittel gelangt ein entwassertes u. darauf oxydicrtes 
Kienól zur Anwendung. (A .P . 1 653 010 vom 23/7. 1926, ausg. 20/12. 1927.) T h i e l .

I. Gr.Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines Ersatz- 
miltels fiir Terpentinol aus enteampheriem Terpentinol nach Abscheidung des Pinens ais 
Pinenchlorhydrat, das wegen seines unangenehmen stechenden Geruchs u. der erheb- 
lichen Anteile hochsd. Ole nur schwer eine techn. Yerwendung findet. Das enteampherto 
Terpentinol wird in eine unter 200° u. eine iiber 200° sd. Fraktion zerlegt u. die erstere 
wird mit solchen Prodd., die bei Ggw. von W. Elektrolyten darstellen, wie Sauren, 
Alkalien oder Salzen, mit oder ohne Katalysatoren in der Kalte oder in der Wiirme 
gegebenenfalls unter Druck behandelt. Das Prod. oignet sich z. B. zur Herst. von 
Ollacken, Bohnermassen, Schuhcreme u. dgl. — 400 Teile des zwischen 125—200° sd. 
Anteils des enteampherten Terpentinóls werden unter Riihren allmahlich mit 45 Teilen 
Hj,S04 (spez. Gew. 1,48) bei 35—40° versetzt. Nach 5 Stdn. wird mit W. ausgewaschen 
u. fraktioniert. —  400 Teile desselben Ausgangsmaterials werden mit 40 Teilen 50%ig. 
KOH-Lsg., der eine Lsg. von 6 Teilen CuCl2 in 20 Teilen W., sowie 4 Teile Cu-Bronze- 
pulvzr zugesetzt wurden, 8 Stdn. unter RiickfluB gekocht. Dio erhaltenen Prodd. haben 
einen angenehmen, milden Geruch. (S ch w z.P . 1 2 3 1 6 4  vom 10/9. 1925, ausg. 1/11.
1927. D. Prior. 12/9. 1924.) M. E. Mu l l e r .

XIV . Zucker; K ohlenhydrate; Starkę.
A. J. V. Underwood, Die Herstellung von Bubenzucker nach dem Trocbiungs- 

vcrf(thren. Bericht iiber den gegenwartigen Stand der Entw. des D e  VECCHlS-Prozesses. 
(Ind. Chcmist chem. Manufacturer 3 [1927]. 545—46.) S i e b e r t .

C. E . Coates und C. Shen, Bamrkungen iiber den Clergetfaktor und die Methode 
von Deerr der doppelten Polarisation. Die von Cl e r g e t  fiir die Best. der Saccharose 
nach der Methode der doppelten Polarisation bei 20° ermittelte Konstantę K  =  141,66 
ergibt bei Yerss. ihrer experimentellen Verifizierung stets hóhere Werte, 141,7— 142, 
vermutlich wegen des nicht genau additiven Verh. der Drehungen von Glucose u. 
Fructose, sowie wegen Abhangigkeit der spezif. Drehung beider von der Konz. der Lsg. 
Fiir die Zwecke der Unters. wurde ein mittlerer Wert K  =  141,8 angenommen. Es 
werden nun die bisherigen Methoden der Best. der Saccharose krit. besprochen. Die 
Methode der neutralen direkten Polarisation =  DP. u. neutralen Invorsionspolari- 
sation =  IP. unter Verwendung von Invertase wird ais zu langsam u. zu empfindlich 
zuriickgestellt. Das Verf. der neutralen DP. u. sauren IP. (HC1 bei 67°) weist den 
Nachteil der Vermehrung der Drehung der Fructose in Ggw. von HC1 u. der Zerstórung 
der Fructose durch lokale Uherhitzung bei der Inversion auf. Die Methode der neu
tralen DP. u. IP. nach Neutralisation der HC1 mit NaOH nach SAILLARD u . Hinzu- 
fiigung derselben Menge von NaCl bei der DP. ist miBlich wegen Anderung des Faktors 
fiir andere Salze. Da auch die Methode von D e e r r  (Intern. Sugar J. 17. 179 [1915]) 
der restlosen Entfernung der Inyersionsreagenzien (H2S 04) mit Al-Sulfat u. Baryt 
[Bldg. von A1(0H)3 u . BaS04] unbefriedigende Resultate ergab, haben Yff. nach Studium



1238 H x ti. N a h r u n g s m it t e l ; G e n u s z j i it t e l  u s w . 1928. I.

des Einflusses der Inversionszeit, des Uberscliusscs von Reagenzien auf die spezif. 
Drehung der Zucker u. des Vol. des gebildeten Nd. eine Modifikation dieser Methode 
atisgearbeitet. 50 ccm der Probe werden in einem 100 ccm-MeIBkolben mit 25 ccm 
einer filtrierten Barytlsg. von 79 g Ba(OH),- 8 H20  im 1 versetzt, nach Mischen 15 ccm 
einer Al-Sulfatlsg., enthaltend 190 g A12(SO.j)3- 18 H20  im 1 hinzugefiigt, aufgefullt, 
filtriert u. polarisiert. Der Wert DP. wird um 0,6 vermindert, ais Korrektur fiir das 
experimentell ermittelte Vol. des Nd. Zur Inversion werden 50 ccm im 200 ccm-MeB- 
kolben mit 5 ccm H2S04 (129 ccm konz. Saure, D. =  1,8354, auf 500 ccm) bei 68° in
7 Min. invertiert, nach raschem Abkiihlen mit 15 ccm der Al-Sulfatlsg. -j- 3 Tropfen 
Rosolsaurc versetzt u. dann mit der Barytlsg. bis zur schwach Rosafarbung titriert. 
Nach Zuriickfiihrung auf den Neutralpunkt (ph =  7) mit einem Tropfen der H 2S 04 
wird aufgefullt, filtriert u. polarisiert. Von dem Wert der IP. sind 0,89 ais Korrektur 
fiir das Vol. des Nd. abzuziehen. Bei 2. u. 3. Zuckerprodd., sowie Sirupcn u. Melassen 
werden zur Klarung noch 0,1 g Na-Hydrosulfit verwendet. Der nach dieser Methode 
bei Zimmertemp. erlialtene Wert von K  — 141,7 steht in guter Ubereinstimmung mit 
der Zahl von Cl e r g e t . E s wird nun die Anwendung dieser Methode auf die Analyse 
von Melassen beschriebcn, sowie ein Beispicl der Berechnung hierfiir u. der Vergleicli 
der erhaltencn Resultate mit denen nach H e r z f e l d  durehgefiihrt (Tabellen). (Ind. 
engin. Chem. 20. 70— 74. Baton Rouge [la.], Univ.) H e r z o g .

[russ.] G. Ljubtschenko, Probleme der Raffinadezuckerindustrie. I. D ie Herstellung von
Raffinade nach der zentrifugalen „kom binierten“ Methode. II . Dio Herstellung der
Raffinade in  kontinuierlichem Strom. Moskau: technischer Staatsverlag 1927. (56 S.)
B bl. 1 . - .

XVI. N ahrungsm ittel; G enuBm ittel; F u tterm ittel.
H. Serger, Neuartige Oliiser fiir Konsermerungszweche. Bei den Hagewe-Glasern 

greift der Deckel iiber den Rand des Glases u. liegt mit einem inneren Vorsprung auf 
einem kon. gehaltenen Glaswulst (D. R. P. 434 484). Hersteller: Haidemiihler Glas- 
hiittenwerke, G. m. b. H., Haidemiihl. Verss. mit verschiedenartigen Nahrungsmitteln 
erwiesen die Brauehbarkeit der Glaser fiir Obstkonserven u. Sauerkonserven, weniger 
fiir Gemiise u. Fleischkonserven, weil bei diesen Sterilisierung unter Druck erforder- 
lich ist. (Konserven-Ind. 15. 1—3. 13—14. Braunschweig, Konserven-Versuchs- 
station.) Gr o s z f e l d .

G. Drucker, W . Koltschew, A. Sehibalow, I. Dukkul und S. Gakitschko, Das 
Kochsalz in der russischen Fischereiwirlschaft. Es wurden verschiedene zum Fisch- 
konservieren verwendete techn. Koehsalzsorten ais solche u. ihre Eignung zum Salzen 
untersueht. Im Kochsalz wurde der unl. Ruckstand, der Gehalt an KC1 (0,004— 0,1% 
in  russ. Sorten), MgCl2, CaCl2, CaS04, MgS04 u. Na2S 04 bestimmt, ferner die Losungs- 
geschwindigkeit des Salzes (sie hangt nur von der KorngróBe des Salzes ab, nicht von 
seinem Ursprung oder seiner ehem. Zus.), die Wasserstoffionenkonz. in Kochsalzlsgg., 
Verteilung von NaCl zwischen der auBeren Lsg. u. dem Gewebe des Fisches, die Hygro- 
skopizitiit u. das spezif. Gewicht verschiedener Koehsalzsorten. Eine Rangordnung 
der Salzsorten nach der Eignung zum Salzen kann nicht aufgestellt werden, da ver- 
schiedene Eigg. (Geschmaok, Haltbarkeit usw.) durch versehiedene Sorten am meisten 
begiinstigt werden. Es wurde weiter die Veranderung des Gesamt-N, Ammoniak-N, 
EiweiB-N u. Aminosauren-N des Fisches im Laufe der Konservierung untersueht; sie 
hangt von der Salzsorte nicht ab. (Abh. Wissensch. Inst. f. Fisehereiwirtschaft 2 [1927]. 
Nr. 2. 161 Seiten Sep.) B ik e r m a n .

Ed. Spaeth, Die kiinstliclie Farbung unserer Nahrungs- und Genufhniltel. Vf. be- 
handelt weinahnliche, weinhaltige Getranke u. nachgemachten Wein u. fiihrt zahlreiche 
gerichtliche Entseheidungen u. Beurteilungen der genannten Gretranke an. Fiir die 
kiinstliche Farbung von Wein u. wreinahnlichen Getranken ergibt sich seit dem Wein- 
gesetz 1909, daB die Anwendung samtlicher Farbstoffe mit Ausnahme kleiner Mengen 
Zuekercouleur yerboten ist. (Pharm. Zentralhalle 68 [1927]. 639—46. 658— 61. 685 
bis 690. 703—08. 747—55.) L. J o s e p h y .

W ilhelm  Schoenninger, Zur Viiaminfrage. Welćhe Anforderungen sind an 
Ndhrmitlel zu stellen, die ais ,,Vitaminpraparate“ bezeićhnet werden. Ausfiihrungen iiber 
den Vitamingeh. von Hefe u. Hefeextrakt, die hinsichtlieli ihrer Vitaminwrkg. mit 
den zweifelhaften ,,Vitaminpraparaten“ nicht auf eine Stufe gestellt werden diirfen. —
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Zusammenfassung der an ein mit „Vitaminpraparat“ bezeiclinetes Nalirmittel ge- 
stellten Anforderungen. (Pharmaz. Ztg. 73. 111—12. Erlangen, Chem. Fabrik 
Z y m a , G. m. b. H.) L. JOSEPHY.

L. Borasio, Chemische Zitsammensetzung und Dungemittelbedarf der italienischen 
Reissorten. Analyse der in Italien angebauten ićeissorten (Feuchtigkeit, Rohfaser, Roh- 
protein, Fett, Asche, N-frcie Extraktstoffe). Im AnscliluB an die gefundene Zus. der 
Asche wird unter Berucksiehtigung der Eigg. der italien. Reisboden der Dungemittel- 
bedarf bei der Reiskultur besprochen. (Notiziario chim.-ind. 2 [1927]. 691— 94.) K ru.

Ed. Lasausse, Fruchtzulereitungen mit Zusatz von Apfelmark. Krit. Besprechung 
der Arbeiten von M u t t e l e t  (vgl. Ann. Falsifications 20. 391; C. 1927. II. 2020). Die 
Genauigkeit der Berechnung auf Grund des Verhaltnisses Apfelsaure/Citronensaure 
wird durch die Schwankungen im Eindickungsgrade beeintraehtigt. Das Verhaltnis 
Fructose/Glucose kann durch Zusatze kleiner Mengen von reiner Glueose beeinfluBt 
.werden. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 6 [1927]. 446—58. Nantes, Ecole de medecine et 
de pharmacie.) G r o s z f e l d .

Costantino Gorini, Uber „dysgenetische“ Milch. (Vgl. C. 1927. II. 181.) Milch 
gesumler Kiihe, in welcher Milchsaure bildendc oder Saure bildende protcolyt. Fer- 
mente zugrunde gehen, bezeichnet Vf. ais dysgenetisch, im Gegensatz zu eugenet., 
n. Milch. Zusatze wie Hefeextrakt oder das Pepton des Caseins Erba machen dys- 
ge.net. Milch n. Die Zusiitze seheinen wie Katalysatoren zu wirken, sei es, daB es 
sich um eine Vitaminwrkg. handelt (Hefeextrakt), sei es, daB es sich um die Ggw. 
einer N-haltigen Substanz handelt (Casein Erba), die dysgenet. Milch fehlt. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 970—72.) H a m b u r g e r .

E. Klebs, Yoghurt und Kefir. Vf. betont die Uberlegenheit des troekenen Yoghurl- 
fermentes gegeniiber den fl. Fermenten, die nur wenig haltbar sind, zur Sehimmelbldg. 
neigen u. im Sommer beim Versand zuweilen in Garung geraten. Im Gegensatz zu 
C h r i s t i a n s e n  (Dtsch. med. Wchschr. 53. 1473) u. K l e e b e r g  (Dtsch. med. Wchschr.
53. 1093) wird dic Wirksamkeit von Yoghurttabletten hervorgehoben. (Dtsch. med. 
Wchschr. 53 [1927]. 1860—61. Miinchen.) F r a n k .

C. Brahm, Uber die bei der Sauerfuiłerbereilung entstehenden fluchtigen Fettsauren. 
Unter Mitarb. von Gertrud Andresen u. Ruth Prillw itz. II. (I. ygl. C. 1925.
II. 102.) Aus kolilehydratreichen Griinfuttcrstoffen (Zuekerriibenblattcr u. -kópfe) 
treten bei Einsauerung in Silos oder Garkammern die gleichen Fettsauren auf wie bei 
der Einsiiuerung von Mais. Auch bei der Konservierung ciweiBreicher Futterstoffe 
(Serradella) treten dieselben niederen Glieder ‘der Fettsauren auf, doch finden sich 
auch die hoheren Glieder dieser Reilie bis zur Caprinsaure. (Biochem. Ztschr. 186  
[1927]. 232—42. Landwirtsch. Hochschule Berlin, Tierphys. Inst.) H i r s c h - K a u f f m .

Bruno Rewald, Zur Beslimmung der Phosphalide. Zur Gewinnung der Phos- 
phatide aus den Rohmaterialien, wio z. B. Ruekenmark, Eigelb, Gehirn usw., kann 
eine einmalige Extraktion mit Lósungsmm. niemals zu rielitigen Resultaten fiihren, 
da es eine Reihe von Phosphatiden gibt, die in dem einen Mittel schwer, in dem anderen 
jedoch 11. sind. Diese verschiedene Losliclikeit ist auch dayon abhangig, ob die EiweiB- 
kdrper von den Phosphatiden schon getrennt sind oder nicht. Die Best. derselben ge- 
sehieht am raschesten durch Verascliung im Kjeldahlkolben, nachhcrigem Verdiinnen 
mit W. u. Ammonnitratlsg. u. Fallen der Phosphorsaure mit Ammonmolybdatlsg. 
(Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 25. 35—36.) S c h w a r z k o p f .

Anne G. Benton, Bromkresolgriin ais Indicator bei der Erzeugung von Quark- 
casein. Es wird an Hand von Verss. der Ersatz des wenig bestandigen Mcthylrots in 
den Standardlsgg. zur Kontrolle von pn bei der Herst. von Quarkeasein (mit HC1) 
durch das wesentlich bestandigere Bromkresolgriin (je 10 Tropfen einer 0,6%ig. Lsg. 
auf 10 ccm Fl.) empfolilen (Tabelle u. Kurve). (Ind. engin. Chem. 2 0 . 15.) H e r z o g .

A. J. H . Haddan, London, iibert. von: F. D . Collins, San Francisco, Californ., 
Kon$ervierung von Fruchten, Vegetabilien usw. ohno Zerstorung der Vitamine durch 
Trocknen, Zerbrechen der dichteren Fasern u. Zermahlen, wodureh kompakte Massen 
entstehen, in denen die Ole, Fette, die Cellulose, die Mineralsalze, die Starko usw. ver- 
teilt sind. Dann werden die Massen noch feiner gemahlen u. geformt. (E. P . 271 626 
vom 1/5. 1926, ausg. 23/6. 1927.) K a u s c h .

Flełschm ann Co., New York, iibert. von: Henry A. Kohman, Pittsburgh, 
Pennsylyan., Brotherstellung. Zwecks Teigbereitung werden Mehl, Hefe usw. mit Kałium- 
persulfat (0,1% auf das Pfd. Mehl) Kaliumperjodat (0,001%), KBr03 oder (u.) K J03
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(0,02—0,03%), dio die Reifung des Toiges fordern, hoftig gcmischt u. der erhaltene 
Teig unmittelbar darauf geteilt sowie gebacken. (A. PP. 1 651 717 vom 12/12. 1924, 
ausg. 6/12. 1927, 1 651 718 vom 12/12. 1924, ausg. 6/12. 1927 u. 1 652 828 vom 12/12. 
1924, ausg. 13/12. 1927.) K a u s CH.

Ferdinand Holndonner und Franz Illes, Ungarn, Verbesserung von Getreidearten. 
Getreidearten, besonders weieke Getreidearten, werden, nachdem sie gereinigt sind, 
mit 2—4% W. von hóelistens 40° angefeuehtet, worauf man sie 2—3 Stdn. ruhen laBt 
u. dann allmahlich auf 48— 50° in einem geschlossenen Behiiltcr crhitzt. Auf dieser 
Temp. wird das Getreido noch 5— 8 Stdn. erhalten, dann durch h. Luft von einer Temp. 
von hóehstens 60° getrocknet u. schlieBlich durch k. Luft plotzlich abgekuhlt. (F .P . 
627 812 vom 20/1. 1927, ausg. 13/10. 1927.) R o h m e r .

Sigmund Frankel, Wien, Kaffee und Kakao enthaltendes NaJirungs- und Genufi-
mittel. Kaffee wird feingemahlen, gesichtct u. in ein nach Art des Kakaos in h. W. sus- 
pondiertes leichtes Pulvcr uborgofiihrt u. hierauf mit Kakaopulyer gemischt. (Oe. P . 
108 111 vom 30/5. 1925, ausg. 25/11. 1927.) K a u s c h .

Hocker Corp., ubert. von: Ivan S .H ocker, Philadelphia, Pennsylvan., Schoko- 
ladengetrdnke. Man erhitzt ein Gemisch von zerkleinerten Kakaobohnen mit W., wobei 
die Starkeanteile gelatinieren, kiihlt die M. ab, hydrolysiert die Starkę zu Zucker, laBt 
das Ganze geniigend lange stehen, entfernt die koagulierten Fette von der Oberflache 
des Gcmisches u. trennt schlieBlich die Fl. vom Riickstand. (A. PP. 1 650 055 u.
1 650 356 vom 2/10. 1924, ausg. 22/11. 1927.) K a u s c h .

C. Port, Charlottenburg, Nicolinfreie Tabakprodukte wio Zigarren, Zigaretten, 
Pfeifen-, Kau- u. Schnupftabak, durch Lagern wahrend 2 bis 6 Tagen in einem Raum 
mit warmer u. feuchter Luft u. durch schncllcs Erhitzen auf 150° in einem geschlossenen 
GefaB, wobei der cntwickclto Dampf abgesaugt wird. Evtl. muB dieses Verf. wieder- 
holt werden. (E. P. 279 757 vom 16/7. 1927, ausg. 24/11. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Michel Joseph Pouey, Lot, Frankreich, Gewinnung von Farbstoff aus Tabak. Man 
extrahiert Tabak mit k. oder kochendem W. u. verdampft zur Trookne. Der Farbstoff 
farbt WoUe, Seide, Leder, Holz, Papier. Man kann auch die bei der Gewinnung des 
Nicotin abfallenden Laugen verwenden. (F .P . 629 742 vom 24/2. 1927, ausg. 16/11.
1927.) F r a n z .

Alexandre Augustin Florentin Gauducheau, Frankreich (Seine), Herstellung 
eines Fleischproduktes. In den Blutkreislauf des Tieres oder in die Adem einzelner 
Fleischteile wird eine die Bldg. yon Gesehmackstoffen (Sauee oder Wiirze) hervorrufende 
Fl. injiziert. Ais solche kann eine Rcinkultur von angesauerten Hefen, eine Reinkultur 
von aus Wiirzen isolierten Fermenten, Prodd. der Garung oder Autolyse usw. ver- 
wendet werden. Nach der Injektion wird das Fleisch im ganzen oder in Stucken ge- 
kocht. (F. P . 628 167 vom 28/1. 1927, ausg. 19/10. 1927.) R o h m e r .

Nestle & Anglo-Swiss Condensed Milk Co., Cham, Schweiz, Spriihverdampfer 
zum Trocknen von Milch und anderen Fliissigkeiłen. Die durch Luft zerstaubto Fl. 
gelangt durch eine Offnung in eine Absetzkammer. (E. P. 265 840 vom 15/6. 1926, 
ausg. 10/3. 1927.) K a u s c h .

R . K risten, Breslau, Sterilisieren von Milch und anderen Nahrungsmitleln in Glas- 
behaltcrn, die mit lose befestigten Deckeln in einem Behalter mit einem unter Feder- 
druck stehenden luftdichten Deckel eingebracht werden. Dann wird in dem Behalter 
wenig A. o. dgl. entzundet. (E. P . 265 859 vom 26/7. 1926, ausg. 10/3. 1927.) Kau.

K. H oefelm ayer, Kempten, Bayern, Nahrungsmilłel. Milch in konz. Form (kon- 
densierte oder getrocknete) wird in Trogapp. einige Zeit der Einw. kimstlich er- 
zeugter ultravioletter Strahlen ausgesetzt. Es entsteht ein Prod., das fiir medizin. 
Zwccko (Rachitis) brauchbar ist. ( E . P .  265 910 vom 23/4. 1926, Auszug veróff. 6/4.
1927. Prior. 12/2. 1926.) K a u s c h .

Adino F . F iles, Maumee, Ohio, Fdrbemittel fur Butler u. dgl., bestehend aus einem 
Farbstoff (Teerfarbstoff) (1 Teil) u. Mehl (Reismehl) (10—50 Teile). Von diesem Mittel 
verwcndet man etwa 5 g auf das Pfd. Butter. (A. P. 1 649 821 vom 21/5. 1923, ausg. 
22/11. 1927.) K a u s c h .

Lars Johnson, Chicago, Ablrennen des Bulterfetles von Fliissigkeit. Man bringt 
das Ausgangsmaterial in einen kon. geformten Behalter, versetzt den Boden desselben 
in Drohbowcgung u. fiihrt gleichzeitig ein fein verteiltes Gas (Luft) durch Zentrifugal- 
kraft gegen den Boden. Das Gas stoigt in der Fl. empor u. treibt die Fetteilchen an 
die Oberflache der Fl. (A. P. 1 651 028 vom 7/1. 1922, ausg. 29/11. 1927.) - KAUSCH.
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W illi R ex, Weeze, Rhld., Milclt/prufer fiir Vomahme der Alkoliolprobe nach Patent 
415 404, 1. dahin abgeiindert, daB die Źufuhr eines abgemessenen Volumens A. zum 
MischgefaB durch eino Saug- u. Druckpumpo erfolgt, die von dor die Vorr. haltendon 
Hand bedient wird. — 2. dad. gek., daB die Saug- u. Druckpumpo aus einer in einem 
Gehause befestigton Membran besteht, die durch einen Druekknopf cntgogen einor 
Feder bewegt wird u. dabei don A. durch Leitungen in das MischgefaB fórdert. — Dio 
Vorr. ist einfacher u. billiger ais dio gemaB dcm Hauptpatent u. ihre Wrkg. eine bessero. 
( D . R . P .  454 337 ICl. 421 vom 5/7. 1925, ausg. 5/1. 1928. Zus. zu D. R. P. 415404; 
C. 1925. ii. 1319.) ____  K u h l in g .

Alexander W. Blyth and Meredith W. Blyth, Foods: their composition and analysis, for 
analytical chemists andothers. 7 th  cd .,rev . by H. E. Cox. London: Griffin 1928. (645 S.)

8°. 38 s. net.
truss.] P. Marschew, t) ber die Konseryierung von Milchproben fiir die Fettbestimmung

Barabinsk: Kreisverwaltung 1927. (11 S.)

X V II. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
A. E. Miller und Edmund Claxton, Atmosphdrische Ozydation des Mełhyl- wid  

Olykolesters der ^-Elaostearinsaure. Im Hinblick auf Unterss. iiber das Verh. von Tungol 
bei atmosphar. Oxydation wurden der Melhylester der ^-Elaostearinsaure, aus a-Eliio- 
stearinsaure u. CH3OH mit HC1, sowie der Di-p-eldostearinsaureglykolester, aus Glykol 
u. Elaostearinsaure bei 180° in Ggw. yon Pt (vgl. R u t t a n  u. R o e b u c k , Trans. Roy. 
Soc. Can. [3] 9. Juni 1915), dio beide durch ihre Konstanten u. Elcmentaranalyse 
identifiziert wurden, in Mengen von 400 g bei 82° (in Paraffinól) unter kraftigem Riihren 
mit Luft (290 bzw. 270 ccm pro Min.) von 10% Feuchtigkeit (bei 25°) oxydiert (Appa- 
ratur) u. ais MaB der eintretenden chem. u. physikal. Veranderungen, JZ., VZ., SZ., 
AZ., )Viscositat, Mol.-Gew., pn (nach einer empir., colorimetr. Methodc), Carbonyl- 
gruppen, elementare Zus. etc. bestimmt. Das Oxydationsprod. des Methylesters, der 
13% seinos Gewiehts (3 Moll. 0 2 pro Mol. Ester) aufnimmt, er wieś sich ais eine dunkel- 
braune FI. vom Charakter eines Isokolloids, in der in dem vollstandig oxydierten Ester 
eine schwerere FI., vermutlich ein Tetrameres gel. ist. Durch den Eintritt des 0 2 wird 
der Ester nur wenig, die Elaostearinsaure hingegen merklich aufgespalten, wobei unter 
Kondensation dieser abgespaltenen Sauren zu offencn Ketten yermutlich auch Kcto- 
enol u. Aldehydbldg. erfolgt (Tabelle u. Kurve). Wird der Methylester bei n. Temp. 
oxydiert, so ergibt sich ein farbloses dickes, ais Plastizierungsmittel geeignetes Ol. Die 
Oxydation des Glykolestcrs fiihrt zu einem kolloiden Gel, das aus Polymercn eines 
durehoxydierten Mono-p-elaostearinsaureglykolesters besteht (Eignung ais Bindemittel 
bei der Linoleumherst.). Auch hier sind Kondensation der ab- u. aufgespaltenen Saure 
zu offenen Ketten u. yermutlich auch Ketoenolbldg. zu beobachten. Die zu Yergleichs- 
zwecken unter glcichen Bedingungen durehgefuhrte Oxydation von p-Elaoslearinsaure 
u. ihres Glycerinesters zeigon dio Abhangigkcit des Verlaufes der Rk. u. der Art des End
prod. von der Konsistenz des Ausgangsmaterials (Tabelle u. Kurve), indem dio Oxy- 
dation um so rascher u. vollstandiger verlauft, je diinnflussiger das Ausgangsprod. ist 
(Tabellen). Die Mengen der bei dor Oxydation gebildeten Gaso u. Dampfo sind, aus- 
genommen beim Glykolester, unerhebhch. SchlieBlich wird noch eine Hypothese auf- 
gestellt, welclic der beobachteten Boziehung zwischen den yersehiedenen oxydierten 
Estera u. den Eigg. der erhaltenen Polymerisationsprodd. Rechnung tragt. Es wird 
namlich angenommen, daB eine wiehtige Funktion dor Wertigkeit des betreffenden 
Alkohols die Bestandigkeit ist, welche er den Estera yerleiht, in dereń Neigung zur Ab- 
spaltung von ^-Elaostearinsaure, die sich durch eine besondere Kondensations- u. 
Aggregationsfahigkeit ihrer langen C-Kette auszeiohnet, eine Hauptursaehe der Gol- 
bldg. zu erblickcn ist. (Ind. engin. Chem. 20. 43—48. Lancester [Pa.].) H e r z o g .

R ussell G. Pelly, Bemerkungen uber die Hydrierung von Fettsduren und von 
dereń Mischungen mit Neutralołen. Die Verss. wurden ausgefiilirt mit aktiyierten Ni- 
Spancn ais Katalysator, die sich in beheiztem Cu-Rohr befanden, durch das Ol u. H  
von oben kontinuierlich liindurchstromten. Zum Vergleich wurden Hydrierungen 
mit Ni-Pulverkatalysator (Carbonat-Kieselgur), cntsprechend 0,33% Ni, durchgefuhrt. 
Es ergab sich iibereinstimmend, daB unter gleichen Bedingungen die freien Fettsiiuren 
weniger schnell hydriert worden ais das reine Neutralól. Werden dagegen beide ge- 
mischt, so yerlauft die Hydrierung der freien Sauren nicht nur rascher ais wenn sie 
fiir sich allein gehartet wurden, sondern sogar rascher ais die des neutralen Oles allein.
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Die Hydrierungsgesehwindigkeit des Neutraloles wird hingegen in Mischung mit freien 
Fettsauren betrachtlich herabgesetzt. — Ferner wurde gefunden, daB die Ggw. gesatt. 
Fettsauren die Hydrierung ungesatt. Glyceride erheblich yerzogert. — Die Erklarung 
hierfiir kann darin liegen, daB infolge der gróBeren Haftfestigkeit der freien Sauren 
am Ni dessen Oberflaehe fiir den H-Zutritt yersperrt wird; Neutralól iibt eine Spiil- 
wrkg. aus, die den Kontakt zwischen H u. Ni begiinstigt. Oder aber es bilden sich 
aus Ni u. freien Sauren Spuren inaktivierender Seifen. Solche konnten tatsachlick 
festgestellt werden; sie bestanden merkwiirdigerweise aber in der Hauptsache aus 
Fe-Seifen! Das Fe stammt wahrseheinlich aus dem Ni. Weitere Verss. hierzu sind 
nótig. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. T. 449—54.) H e l l e r .

K. A. W illiam s, Auswahlende Hydrierung. Wie von yerscliiedenen Autoren 
gezeigt wurde, werden bei der Hydrierung die Glyceride der Linolsaure zunaclist zu 
denen der Olsiiure hydriert, ehe dereń weitere Hartung zu gesatt. Glyceriden statt- 
findet. Die Bldg. gesatt. Glyceride tritt jedoeh nicht erst nach yollstandiger Um- 
wandlung der Linol- in die Olsaureglyceride ein, sondern schon etwas vorher. Die 
Divergenz zwischen diesem Zeitpunkt u. demjenigen, in dem die yollstiindig selektivo 
Hydrierung yollzogen ist, laBt sich graph. darstellen u. erweist sich ais symbat mit 
der Jodzahl des Ausgangsmateriales, so daB die Divergenz von yollstandig auswahlender 
Hydrierung bei Leinol am groBten, bei ErdnuBól am niedrigsten ist, wahrend Soyaol 
etwa inmitten liegt. Bei den freien Fcttsauregemisclien aus diesen Olen liegen dio Ver- 
haltnisse jedoch gerade umgekehrt, die Abweichung ist hier bei Olen mit hoher Jodzahl 
yergleichsweise am geringsten. — SehlieBlich wird am Beispiel des Cottonoles gezeigt, 
daB dio Divergenz yon yollstiindig selcktiver Hydrierung der Temp. umgekehrt pro- 
portional ist. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. T. 446—48.) H e l l e r .

K. A. W illiam s, Der Schmelzpunkt ton gehiirtetem Baumicollsaaiól. Der F. von 
gehartetem Cottonól liegt bei gleicher Jodzahl um so hoher, je niedriger die Temp. 
wahrend des Hydrierprozesses war, so daB mithin die Abweichung yon der yollstiindig 
auswahlenden Hydrierung bei Hartungstempp. zwischen 120° u. 200° dcm F. direkt 
proportional ist, wie in der yorhergehenden Arbeit (siehe vorst. Ref.) gezeigt wurde. 
Slittels der Kurvenbilder ist es móglich, die Hartungstemp. eines Cottonoles auf ca. 10° 
genau zu bereehnen. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. T. 448—49.) H e l l e r .

H. Pomeranz, Uber Tonerdeseifen. Zusammcnfassende Ubersiclit uber die 
Eigg. u. Verwendung der Tonerdeseifen in der Tiirkischrotfarberei, bei der Herst. 
wasserdichter Appreturen, in der Papierleimung u. bei der Herst. von HeiBdampf- 
zylinderolcn. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 25. 37—38.) ScHWARZKOPP.

Rudolf K lee, Das Raffinieren von Talg Jur die Herstellung Tcaltgeriihrler Rasier- 
seifen. Beschreibung der bekannten fiir tier. u. pflanzliche Fette gebrauchlichen Raffi- 
nationsmethoden mittels Natronlauge u. Sehwefelsaure. (Allg. Ól- u. Fett-Ztg. 25. 
36—37.) SCHWARZKOPP.

W. Herbig, Die Beslimmung des Glaubersalzgehaltes in sulfurierlen Olen. Man 
schiittelt lOgOl mit 200 ccm absol. A. in yerschlossenem Erlenmeyer u. laBt stehen. 
Alkoh. Lsg. von Nd. abgieBen. Nd. auf quantitativem Filter mit-absol. A. auswasclien, 
in li. W. lósen, nachwaschen u. im Filtrat H„S04 wie iiblich bestimmen. (Chem. Urn- 
schau Fette, Ole, Wachse, Harze 34 [1927]. 3_30—31. Melliands Textilber. 9. 144—45. 
Chemnitz.) H e l l e r .

Siegfried Prager, Ralionelle Wahl des Seifenansaize.s mittels einer neuen chemisch- 
analytischen Kontrolle. Der yon W e b b  (Modern Soap a. Glycerine-Manufacture, London 
1927) zur rationellen Wahl des Ansatzes empfohlene JNS-Faklor (Differenz von Jod
zahl u. VZ.) u. der daraus abgeleitete SR-W ert (Lóslichkeitsverhaltnis) werden er- 
lautert u. ihre Wichtigkeit fiir die Praxis betont. Rechenbeispiele. Ausnahmen fiir 
die Verwendung des SR.-Wertes bilden Palmkern- u. Cocosól, deren Seifen infolge des 
Gehaltes an Myristin- u. anderen Sauren weniger stark scliaumen. — Fiir Haushalt- 
seifen soli der JNS-Faktor 130—160, der SR.-Wert nicht unter 1,50 sein. Fiir Toilette- 
seifen soli JN S bis 170, SR.-Wert zwischen 1,30 u. 1,50 betragen. (Chem. Umschau 
Fette, Ole, Wachse, Harze 34 [1927]. 327—30. Berlin.) H e l l e r .

Jos. Kellner, Bleiessig fiir die Glycerinbeslimmung nach der Bichromatmethode. 
In dem MaBe, wie die Basizitat der Pb-Acetatlsg. zunimmt, sinken die analyt. feststell- 
baren Glycerinwerte. Um korrekte Werte zu erhalten, muB dio Pb-essiglsg. zur Reini- 
gung der Glycerinlsgg. dureh Zugabe von lióchstens 300 g PbO auf 11 10%ig. Pb- 
Acetatlsg. hergestellt werden. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 34 [1927]. 
330. Ge o r g  S c h ic h t  A.-G., Aussig.) H e l l e r .
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XVIII. P aser- un d  Spinnstoffe; Papier; C ellulose;
K unststoffe.

A lois Herzog, tjber die sichlbaren Veranderungen der Schafwolle nach Behandlung 
mit sauren Chlorkalkbadern. Nach dem Chlorieren ist die Oberf lachę des Wollliaars 
glatter, die naeh aufien vorspringenden zackigen Anteile der Oberhautsehuppen fehlen 
fast yollstandig u. die seitlichen Begrenzungen der einzelnen Zellen sind wahrseheinlich 
durch starkę Verqucllung so innig mit denen derNaclibarn verbunden, daB die urspriing- 
lichen Begrenzungslinien nur sclnver festzustellen sind. Von einem yollstandigen Ver- 
schwinden der Oberhautzellen kann keine Redo sein. In W. oder Glycerin zeigt die 
Rindenschicht des gechlorten Wollhaars eine ziemlich scharfe Differenzierung in einen 
starker lichtbreehendcn auBeren u. einen schwacher breclienden inneren Teil, die 
iiuBere Schicht ist in Chlorkeratin umgewandelt, die innerc ist gewóhnliches Keratin C. 
Die gechlorte Wolle zeigt haufig zablreiche auBerordentlicli feine Querrisse, die dem 
Chlorkeratinanteil angehóren, ferner bemerkt man haufig zahlreiclie kleine ellipsoidische 
Hohlraume in der Faserschicht des Kerns. Die spezif. Lichtbrechung der gechlorten 
Wollc ist etwas gróBer ais die der nicht gechlorten. Beim Arbeiten mit stark verd. 
Farbstofflsgg. liiBt sieh die starker gefarbte Chlorkeratinschicht scharf Yon der nur 
sehwach gefiirbten Keratinschicht unterscheiden. Das Verh. der gechlorten Wolle 
gegen verschiedene Reagenzien ist beschrieben. (Melliands Textilber. 9 . 33
bis 38.) Su v e r n .

R enś Escourrou und Paul Carpentier, Der Wert von ph-Bestimmungen ais 
Konlrollmelhode bei der Herstellung von Sulfitstoff. Es ist wiehtig, den pn-Wert von 
Sulfitlaugen zu kennen, weil er einer der Hauptfaktoren fiir die Holzimpragnierung 
ist, die ihrerseits den Kochyorgang wesenthch beeinfluBt. Die GróBe der Hackstiicke 
soli dem pn-Wert angepaBt werden. Ggw. von Chloriden in der Koclifl. erniedrigt u. 
stabilisiert den pn-Wert oline Zusatz starker Sauren, Sulfate wirken entgegengesetzt 
u. sind zu vermeiden. Bei harzigen Hólzern sind pn-Bestst. von noch gróBerer Wichtig- 
keit, solche Hólzer werden von Laugen durchdrungen, die innerhalb eines yerhaltnis- 
maBig engen pn-Wertes liegen, hier wirken Chloride nicht yorteilhaft. Hólzer der- 
selben Natur u. Beschaffenheit sollten Extrakte mit annahemd konstanter ph liefern. 
Sehadigung de3 Holzes oder merkbare Veranderung in der Qualitat zeigt sich in ab- 
normer Anderung des pH-Wertes u. fiihrt zu geringerer Ausbeute. Die genaue Best. 
der Zeit, wann eine Kochung zu beenden ist, um eine bestimmte Qualitat zu erzielen, 
kann durch die Ermittlung der pn gegen Ende der Kochung erfolgen. Bessere Kenntnis 
von den komplexen Rkk. bei der Entfernung der Inkrusten kann weitere Unters. iiber 
den Mechanismus des Prozesses fordem. Krit. Benutzung der Ergebnisse der pn- 
Bestst. beim Waschen u. Sortieren kann zu erheblicher Waschwasserersparnis ohne 
Beeintriichtigung des Stoffes ftihren. (Paper Trade Journ. 85 [1927]. Nr. 26. 37 
bis 42.) SuVERN.

H. B. Shroff, Kiiiistliche Seiden. Angaben iiber Weltproduktion, Verbrauch 
in Indien, Eigg. der einzelnen Kunstseiden, Fiirberei, besonders der Acetatseide. 
(Indian Textile Journ. 3 9  [1927]. 29—30. 56.) Su v e r n .

Theodor Droz, Fortschriite bei der Verweńdung von Acetatseide in  der deutschen 
Kunstseidenweberei. Die Herst. neuer Webereien ist beschrieben u. durch Muster 
erlautert. (Melliands Textilber. 9. 51— 54.) Su v e r n .

Egon Starch, Die Dekoralion von Kun-ststoffen mit Perlsilber und Perlmutlin- 
praparaten. Perlsilber wird aus den Schuppen von Ukley u. Weififischen gewonnen. 
Insbesondere die Bauchsehuppen liefern nach Reinigung, Trocknung u. feiner Ver- 
teilung in Kollodium stark silberglanzende Praparate. Billiger ist Perlmuttin, das aus ge- 
waschenem Olimmermehl mittels Hochglanzlaeken hergestellt wird. Earbung mit Anilin- 
farbstoffen u. Anwendungsweise werden beschrieben. (Herolith 2 [1927]. 42— 43.) H e l l .

— , Priifeinrichtung fiir Feuchtiglceilsmesser. Hinweis auf eine yon der Firma 
W i l h .  L a m p r e c h t  A.-G., Góttingen, gebaute Apparatur. (Melliands Textilber. 
9. 40.) S u v e r n .

Vereinigte G-lauzstoff-Fabriken A.-G., Elborfeld, Herstellung feinstfadiger Vis- 
coseseide mittels freie Schwefelsdure und Salze enthaltender Fallbader nach D. R. P. 
444 113, 1. dad. gek., daB den Spinnbadern noch S 0 2 oder Bisulfite zugesetzt werden.
—  2. dad. gek., daB der Yiscose bei der Bereitung ein neutrales Sulfit zugesetzt wird. —
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Dieses Verf. bezweckt eine Yerbesserung der nach dem Hauptpatent erhaltlichen Faden 
(Glanz dor Faden u. Vermeidung ubormaBiger Adhasion). (D. R. P. 454 680 K i. 29 b 
Yorn 16/11.1920, ausg. 16/1.1928. Zus. zu D. R. P. 444113; C. 1927.11.521.) K a u s c h .

Chemische Fabrik Pott & Co. und F. Pospiech, Dresden, Kunstseide. Man setzt 
zu dem Spinnbado Naphthalinsulfosauro ais freio Saure, Salz usw., dio im Kern al- 
kylicrt ist, hinzu. (E. P . 280 608 vom 17/6. 1926, ausg. 15/12. 1927.) K a u s c h .

Courtaulds Ltd., London, F . T. Wood und E. G. Turney, Coventry, Kunstseide. 
Man verwendet dabei eine Apparatur, die dio Vordampfungsbedingungen gleichfórmig 
in einer Reihe von Zellen oder Kammern halt, wobei diese Zellen oder Kammern die 
Einheiton einer Anlago fur das Trockenspinnen von Kunstseide darstellen. (E. P .
281 058 vom 11/10. 1926, ausg. 22/12. 1927.) K a u s c h .

Henry Dreyfus, England, Kunstfaden aus Celluloseestern und -athern, insbesondere 
Colluloseacetat. Man sotzt zu don zu yerspinnenden yiscosen Lsgg. eine geringe Monge 
eines Lósungsm. oder Weichmachungsmittels (5—10% Triacetin, Diacetin, athylierte 
oder methylierte Sulfoamide, Toluol oder XyIol usw.). (F. P . 631 344 vom 24/3.
1927, ausg. 19/12. 1927. E. Prior. 29/3. 1926.) K a u s c h .

Fritz Kempter, Stuttgart, Cellulosexanthogenatldsungen. Reife Allcalicellulose 
wird unter Druck mit CS2 unter nachfolgendem Zusatz von Laugo u. gegebenenfalls 
Na2S 03 o. dgl. geknetet, verd. u. aufgelóst. Der iiberschussige gasformige CS2 wird 
abgezogen. (HoU. P. 17 280 vom 13/8. 1924, ausg. 15/12. 1927. D. Prior. 15/5. 
1924.) K a u s c h .

Spinnstoffwerk Glauchau Akt.-Ges. und H. Voss, Glauchau, Waschen von 
ICunstfaden. Die Faden werden auf durchlochte Spulen aufgewundcn u. dureh hin- 
durchgesaugte oder -geprcBto Fl. gewaschen. (E. P. 280 519 yom 21/10. 1927, Auszug 
veroff. 11/1. 1928. Prior. 12/11. 1926.) K a u s c h .

Elizabeth Dyer, T extile fabrics; rev. ed. Boston: Houghton 1927. (378 S.). 12°. Lw. 3 1.75. 
Paul Krais und Herbert Gensel, D ie Schlichterei der Baumwolle. Dresden: Deutsches For-

schungs-Institut f. Textilindustrie 1927. (SOS.) 8°. =  Forschungsheft 7. M. 4.—  
Charles E. Mullin, Acetate silk  and its dyes. London: Constable 1928. (473 S.) 8°. 2 6 s .n e t .

X IX . Brennstoffe; T eerd estilla tion ; B eleuchtung; H eizung.
Mildred S. Sherrnan, Gegemcdrtiger Stand der Gewinnung von Stickstoff ais Neben- 

produkt der Verkokung. Nach statist. Angaben iiber den \Veltverbrauch an N  mit be- 
sonderem Hinweis auf den ais Nebenprod. der Vergasung u. Yerkokung entfallenden 
Anteil, wird, unter hauptsiichlicher Berucksichtigung amerikan. Verliiiltnisse, auf dio 
steigende Verwendung von Ofen lioherer Kapazitat (bis 19 t  Kohle pro Charge), auf 
die Zusammenarbeit der stadt. Gasanstalten mit den Kokereien zum Zwecke erhóhter 
Erfassung der Nebenprodd. u. auf die steigende Umsetzung des hierbei entfallenden 
NH 3 z u  Ammonsulfat im Hinblick auf die Konkurrenz des synthet. NH3 hingewiesen. 
Schliefllich werden noch statist. Daten iiber die fortschreitende Entw. dieser Industrie 
in den letzten Jahren in Amerika angefiihrt. (Ind. engin. Chem. 20. 80^81. Wa
shington.) H e r z o g .

Frank W . Hightower und Alfred H. W hite, Synthese von Methan aus Wasser- 
gas. Nach Besprochung der bisherigen Literatur iiber die Synthese Yon CH4 aus CO 
(bzw. C02) u. H 2 beschreiben Vff. ihre Verss. der Umsetzung von reinem CO (aus HC02H 
u. H2S 04) bzw. C02 (Bombengas) u. H 2 (Bombengas) im Tem p.-InterY all 280—370° 
(Messung der Temp. mit Thermoclement) bei einem den Luftdruck nur wenig (5—20 mm) 
iiberschreitenden Druck in Ggw. von in einem Pyrexglasrohr befindlichcn, auf porósem 
Porzellan aus Ni-Nitrat niedergeschlagenem Ni ais Katalysator im elektr. Ofen. Die 
Mischung u. Zirkulation der Gaso wurde mit der an anderer Stelle (Ind. engin. Chem. 
20. 96) beschriebenen App., die Analyse der Gase durch Absorption (C02, CO, 0 2, un- 
gesatt. KW-stoffe) oder Explosioti (H2, CH4) durchgefiihrt. Die Ergebnisse dieser 
Unterss., die in  groBen Ziigen in U bereinstim m ung m it den Befunden anderer Autoren 
stehen, zeigen in begrenztem Bildungsbereieh die Gewinnung erheblicher Mengen von 
CH4 aus Gasgemisclien von CO,, CO, H2 u. W.-Dampf gemaB den Rkk.: CO +  3 H 2 =  
CH4 +  H20(1) ,  COj +  4 H 2 =  CH4 +  2 H 20  (2) u. 2 CO +  2 H 2 =  CH4 - f  C02 (3). 
Bei einmaligem Gang des Gasgemisches uber den Katalysator konnte bei einem Ver- 
haltnis H2: CO =  1,33 bei 350° u. einer BerUhrungszcit von ca. 5 Llin. ein masimalea
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TT , , . Vol. von CH, im Endprod. — Vol. von CH, im Ausgangsgas
Umsetzungsyerhaltms =  -------5-------- ^ — 1-----------  — ŁŁ—Summę der Voll. von CO +  C02 im Ausgangsgas 
von 0,73 erzielt werden (Tabelle u. Kurve). Die Zera. yon CO nach der Gleichung:
2 CO =  C -f- C02 (4) war auf den Temp.-Bereich 300—370° beschrankt. Da bei Einsatz 
frischer Katalysatoren nur eino geringe C-Abscheidung nach (4) erfolgte, sclieint diese 
Rk. autokatalyt. Natur zu sein. Die Frage, welche der Rkk. (1) oder (3) die domi- 
nierende sei, wurde durch das Studium des Einflusses des anwesenden W.-Dampfes 
gel., der Rk. (1) merldich hemmt. Wenn aber durch wiederholte Zirkulation (bis 110-mal) 
des Gasgemisches iiber den Katalysator u. jedcsmalige Kiihlung auf Zimmertemp. der 
W.-Dampf entfernt wurde (TabeUe), dominiert Rk. (1), wobei Rk. (4) die C02 fiir die 
nach Verss. mit C02 +  H2 (Tabelle) in Ubereinstimmung mit anderen Autoren un- 
kompliziert yerlaufende Rk. (2) liefert. Verblieb hingegen in Verss. mit einfacliem Gang 
der W.-Dampf in den Gasen, so war Rk. (3) dominierend (Tabelle). Die sich aus diesen 
Unterss. ergebende Gleichgewichtskonstante wurdo mit der aus den bekannten Daten 
der Rkk. CO -(- H20  =  C02 -(- H2, C - f  2 H 2 =  CH., u. (4) errechenbaren Konstanten 
yerglichen, wobei der liochste experimentelle Wert fiir logc K  =  19,6 betragt, wiihrend 
die fast durchgehend hoheren theoret. Werte im Bereich 19,4—22,24 liegen. (Ind. 
engin. Chem. 20. 10—15. Ann Arbor [Mich.], Univ.) H e r z o g .

Alfred H . W hite und Frank W . Hightower, Apparat zur Speicherung und Be- 
iwgung von Gasen. Es wird ein zur Fórderung u. Speicherung yon Gasen zum Zwecke 
der Durchfiihrung yon Gasrkk. dienender App. beschrieben. Die Gase befinden sich 
in 2 miteinander durch eine Hg-Kolbenpumpe (Abbildung), System C h a t t e r j i  u .  
F i n c h  (C. 1926. I. 2019), sowio das mit 2 Dreiweghiihnen yersehene Zirkulations- 
system yerbundenen Kautschukballons, die in 2 mit W. gefiillte, umgekehrto Flaschen 
eintauchen, dereń Verb. miteinander durch ein auf einer flachen Wagschale angeord- 
netes Reseryoir bewerkstelligt ist. Die aus den Ballons entnommenen Gasmengen 
konnen aus der Anderung des Gewichts der W.-Reseryoirs unter Beriicksichtigung von 
Temp. u. Barometerstand errechnet werden. Eine geringe Fehlerąuelle bedeutet die 
Loslichkeit des Gases im Kautschuk, sowie die Diffusion durch den Kautscliuk in das 
umgebende W. Dio Verwendung des App. bei der Synthese von CH4 aus Wassergas 
(vgl. vorst. Ref.) wird beschrieben (Abbildung). (Ind. engin. Chem. 20. 95—97. Ann 
Arbor [Mich.], Univ.) H e r z o g .

J. Ivon Graham, Umwandlung von Kolde in Ol durch Behandlung mit Wasser- 
stoff unter hohem Druek. (Iron Coal Trades Rev. 1927. Sondernr. 87—90. — C. 1928.
I. 864.) B ó r n s t e i n .

C. H. Łander, Olgewinnung aus bitumindser Kohle. Bericht iiler die Tdtigkeit 
der ,,Fuel Research Staiion“ . (Brennstofforschungsstelle.) Wenn Stufe 1 das Labora- 
toriumsverf., 2 halbtechn. AusmaCe, 3 eine techn. Betriebseinheit u. 4 eine Batterie yon 
mehreren Betriebseinheiten bezeichnet, so ist hinsichtlich des Urteerverf. noch keins bis 
zur 4. Stufe entwickelt, wahrend ein oder zwei bis zur 3. gelangt sind. Apparate zum 
Studium dieses Verf. im LaboratoriumsausmaB u. in techn. mit etwa 4 1 Durchsatz pro 
Tag wurden mit yerschiedencm Materiał ausprobiert u. die Versuchsergebnisse mit- 
geteilt. Auch Hydrierungsyerss. nach B e r g i u s  sind im Gange. (Journ. Inst. Petroleum 
Technologists 13. 151—68.) N a p h t a l i .

J. Herzenberg und S.R uhem aim , Uber die aromatischen und hydroaroinatisćhen 
Yerbindungen des Braunkohlenteeres. Unter Mitbearbeitung durch F. W ichterich. 
(B raunkohlc 26. 526— 32. 558—64. — C. 1927. I. 2617.) B ó r n s t e in .

James Chappuis und A. Pignot, Uber die Kompression von Leuchtgas. Verss. 
iiber die IComprimierung yon Leuchtgas, weiches stets geringe Mengen O enthalt, 
ergaben, daB sich dasselbe bei 20° olme weiteres komprimieren laBt, wenn es weniger 
ais 10% O enthalt, ohne daB Gefahr einer Explosion oder Entziindung yorhanden ware. 
Bis 80° ist das Gebiet der Entflammbarkeit sehr niedrig, oberhalb dieser Temp. ist 
die Gefahr der Entziindung sehr groB. Angabe einer Kurve iiber die obere Grenze der 
Entflammbarkeit yerschiedener Gas-O-Gemische in Abhangigkeit vom Druek. (Compt. 
rend. A cad.. Sciences 185 [1927]. 1486—88.) E n s z l i n .

Josef W eyl, Elektrische Enlleerung nach dem Cotlrell-Moller-Verfahren. Aus 
W.-haltigen Gasen, wie Rohbraunkohlen- u. Kokcreigas, laBt sich durch elektr. Ab
scheidung bei 80— 90° ein prakt. W.-freier Teer mit 0,5— 1% H20  gewinnen. Die Reini
gung bei dieser Temp. ist bei entsprechender Bemessung des Niederschlagsapp. so voll- 
stŁndig, daB in dem nachfolgenden Kiihler reines Schwel- bzw. Gaswasser ohne eigent-

X .  1 . 8 2
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lichen Teer ausfallt. In der zweiten Reinigungsstufe im AnschluB an den Kiihler wurde 
oin diinnfl. Ol abgeschieden, gleichzeitig auch eine erhebliehe Menge W., das nebel- 
fórmig aus dem Kiihler mitgerissen wurde. Das Gas ergab beim Durchleiten durch 
Papier- oder Wattefilter kcine erkennbare Farbung. Gase der vcrschiedensten Kohlen- 
arten wurden in bezug auf Teerbeschaffenheit, Ausbeute u. Reinheit untersucht u. dabei 
grundsatzliche tlbereinstimmung hinsichtlich der an die Reinigung zu stellenden Be- 
dingungen gefunden. (GewerbefleiB 106 [1927]. 241—48. Frankfurt a. M.) SlEBERT.

S .A .H ob son , Enlstehung des Petroleums. Unter Bezug auf den Bericht von 
K i l l e f f e r  (vgl. C. 1927. II. 2516) iiber die FlSCHER-TROPSCHsche Theorie der 
Entstehung des Petroleums, yerweist Vf. auf die Theorie von MENDELEJEFF u . die 
Untcrss. von S a b a t ie r  u . S e n d e r e n s , der Bldg. von erdolahnlichen KW-stoffen 
aus Coli; u. H 2 in Ggw. von Katalysatoren, u. stiitzt diese Theorie vom Standpunkt 
des Gcologcn, da durch Einw. yon durch Risse abwarts dringenden W. auf dio Carbide 
u. Alkalimetalle der Erdrinde die Vorbedingungen dieser natiirlichen Bldg. gegeben 
seien. Im AnschluB daran wird im Hinblick auf das Schicksal des 0 2 bei diesen Rkk. 
von der Erbolirung einer Erdoląuelle in Colorado berichtet, dereń Begleitgase nicht aus 
KW-stoffen, sondern aus viel C02 unter sehr hohem Druck bestanden. (Ind. engin. 
Chem. 20. 101. Amory [Miss.].) H e r z o g .

H. Neumann, Kurze Gharaklerisliken der wichtigslen Erdole. Vergleiehende 
Zusammenstellung der Eigg. der Erdole aus RuBland, Rumanien, Galizien, Deutsch- 
land, ElsaB, England, Italien, Kanada, Mexiko, Nordamerika, Sudamerika, Sunda- 
inseln, Persien, Mesopotamien, Indien, Mittelasien u. Japan. (Warme 51. 9— 10. 
Berlin.) S p l it t g e r b e r .

J. Dodonow und E. Ssoschestwenskaja, Zur Charakteristik der niedrig siedendtn 
Fraktionen des Scliieferóls aus den Wolgaer bitumindsen Schiefern. 3. Mitt. (2. vgl. 
C. 1927. I. 211; vgl. auch C. 1926. II. 2858.) AuBer den daselbst angefiihrten Verbb. 
wurden im Schiefcrol a-Picolin u. 2,6-Lutidin nachgewiesen. Das HgCl2-Doppelsalz 
von a-Picolin C6II;N +  HC1 +  2 HgCl2 schm. bei 153—154,5°, das von 2,6-Dimctli3'l- 
pyridin, C7H9N -}-HC1 +  HgCl2 bei 185— 186°. (Ber. Saratower Naturforscherges. 
[russ.] 2 [1927], Nr. 1. 1—7.) “ BlKERMAN.

C. O. W illson, Anpassungsfahiger Crackprozefl. Eingehende Beschreibung des 
JENKINS-Yerf., das sowohl auf Rohól, getopptes (entbenziniertes) Ol, Gas- u. Heizol 
u. Gemische anwendbar ist u. alle marktgangigen Sorten von Gasolin, Kerosin, 
Gasól usw. liefert, wobei techn. der Gang der Operationen bei Systemen mit 1 bzw.
2 Fraktionierturmen (bubbletowers), die Yerwendung yon CaO zur Verhinderung 
der Korrosion durch Koks u. die Verwendung von Fullererde zur Raffination der 
Gasolindampfe u. auch zur Neutralisation des mit H2S 04 behandelten Gasolins, 
sowie viele Abb. u. ein groBes Zahlenmaterial iiber Betriebsergebr.isse bei yeTschiedenen 
Rohmaterialien gegeben werden. Der Crackyorgang spielt sieh in einem System von 
mehreren parallel den Feuerraum mit schwacher Neigung durchziehenden Stahl- 
rohren ab, dic am yorderen u. hinteren Ende mit einem dariiber liegenden GroBól- 
raumkcssel yerbunden sind. Durch einen elektr. angetriebenen Propeller wird das 
Gut mit einer Geschwindigkeit von 20" pro Umlauf in dem System Stahlrohr-GroB- 
kessel u. zuriick in Kreislauf gebracht. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. Nr. 28. 1—4. 8. 
16. 18. 22.) N a p h t a l i .

A. E. Dunstan, Fortschrilte in der Petrohumdestillation. t)berblick iiber die 
Fortschiitte in der Fraktionierung des Bohpelroleums hinsichtlich der Konstruktion 
der groBteehn. Anlagen, Róhrenblasen, Rieselyerdampfer u. RohrsjTsteme. (Ind. Che
mist chem. Manufacturer 3  [1927], 533—38.) S i e b e r t .

A. Cr. Peterkin jr., Bas ideale Destillationsierfahren fur Raffinerien. Róhren- 
kessel u. Fraktionierturm haben umwalzend gewirkt. Erhóhung der Ofenleistung 
(Heizol oder Staubkohle) u. Warmewiedergewinnung, geringere Redestillation lassen 
Halbierung des Brennstoffyerbrauchs unter den Kesseln eiwarten. Dampfyerbrauch 
soli yon 100 auf 10— 15 Pfund pro Barrel, Bedienungsmannschaft auf 1/e der fruheren 
in groBen Betrieben zu ermiiBigen sein. — Genauc Beschreibung der Anlage u. ihrer 
Warmeókonomic mit Abb. u. zahheichcn Diagiammen. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. 
Nr. 33. 64. 94— 102.) N a p h t a l i .

— , Die Nutzbarmachung von Holzabfallen. Uberblick iiber das Problem der 
Nutzbarmachung von //ofeabfallen ais Brennstoff durch Brikettierung u. Vcrgasung. 
Beschreibung einer Anlage zur Vergasung von 2 4 1 pro Tag. (Ind. Chemist chem. Manu
facturer 3 [1927]. 539—44.) S i e b e r t ..
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S.H.DiggS ,  Der EinflufS von Schwefel im Gasólin auf die Korrosion der Gelenk- 
zapfen in Automobilen. Um die zu wiederholten Anstanden fiihrendon Korrosionen 
yerschiedener Teile in Automobilen aufzuklaren, hat Vf. mit Kreis nach Analyse des 
hierbei gcbildetcn, aus FeS, FeSO., u. Fe20 3 bcstehenden „Rostes“ , wahrend der Winter- 
monate (Tempp. etwas unter dem Gefrierpunkt) — Vorverss. bei iiber dem Gefrierpunkt 
liegenden Tempp. liatten keino Korrosionen ergeben — mit einer JORDAN-Maschine, 
die fiir jeden neuen Vers. mit frisehen Gelenkzapfen, Kolben u. Kolbenringen aus- 
gestattet wurde, durch GO—75 Stdn. dauernde Betriebsverss. ausgefiihrt, in der Weise, 
daB abweeliselnd eine Betriebs- u. Ruhestde. einander folgten. Hierbei ergab sich, 
daB bei Verwendung eines Gasolins (Gesamtverbrauch 67 Gallonen) mit einem S-Geh. 
von 0,040% Korrosionen an den Gelenkzapfen eto. kaum wahrzunehmen waren, u. 
das im Kurbelkasten kondensierte W. keine Saure, sondern nur etwas FeS04 enthielt. 
Bei Verbrennung eines 0,151% S enthaltenden Gasolins (68 Gallonen) war die Korrosion 
schon deutlich walirnehmbar, u. das W. im Kurbelkasten wies freie H 2SO., in geringen 
Mengen (Rk. auf Lackmus u. Methylorange), sowie FcSO,, auf. Bedeutende Korrosionen 
zeigten sich erst bei Verwendung eines Gasolins (64 Gallonen), 0,458% S enthaltend, 
wobei das W. im Kurbelkasten von stark saurer Rk. u. FeSO;,-haltig war. Vf. klart 
diese Erscheinung auf unter der Annahme, daB das bei der Verbrennung der S-Verbb. 
im Zylinder gebildete S 0 2 (mit C02 u. Wasserdampf) sich durch die Kolbenringe den 
Weg in den Kurbelkasten bahnt, sich dort bei kaltem Wetter zu H 2S 03 kondensiert, 
die zu H 2S04 oxydiert wird u. bei AbreiBen des schiitzenden Olfilms AnlaB zu den 
Korrosionen gibt. Die Bldg. von FeS wird durch Red. yon FeS O., (durch H2 oder fein 
yerteiltes Fe) erklart. S-haltige Schmieróle erwiesen sich ais unschadlich, soweit 
sie nicht in den Zylinder gelangen u. dort yerbrannt werden. (Ind. engin. Chem. 
20. 16—17. Casper [Wyo.].) H e r z o g .

H.C.Mougey,  Scliwefel im Gasolin vom Standjnmkt der Automobilindustrie. 
In Anbetracht der bedeutenden Ersparnisse an Raffinierungskosten von Gasolin durch 
Erhóhung der Schwefelgrenze von 0,1 auf 0,3% wurden vom Standpunkt der Auto
mobilindustrie ausgedehnte Unterss. angestellt, durch welche Mittel in diesem Falle 
die infolge Bldg. des bei der Verbrennung von Gasolin entstehenden W. u. der Sauren 
des S yerursachten Korrosionsschiiden im Kurbelkasten hintangelialtcn werden 
konnen. Die Einrichtung eines Ventilators im Kurbelkasten, die Kontrolle der Temp. 
des Mantelwassers u. die Anordnung eines Olfilters wurden ais yiel empfohlene Hilfs- 
mittel zur Unterdriickung dieser Schaden einzeln oder in Gesamtheit bei zahlreichen, 
im allgemeinen Verkehr befindliehen Wagen erprobt. Hierbei ergab sich, daB Thermo- 
staten ohne Ventilatoren das W. aus dem Kurbelkasten nicht vollig entfernen u. 
diesen daher nicht vor Korrosion schiitzen konnen, bei z e i t w e i l i g e m  Betrieb im 
Winter mit einem ca. 0,25% enthaltenden Brennstoff. Die Schaden bei solchem 
Betrieb sind aber gering bei gleichzcitiger Ver\vendung von Ventilator, Thermo- 
staten u. womoglich Olfiltern. Bei k o n t i n u i e r l i c h e m ,  nicht zu forciertem Be- 
triebe treten selbst bei Weglassung dieser Schutzmittel keine merklichen Korrosionen 
auf. Hingegen sind bei stark i n t e r m i t t i e r e n d e m  Betrieb selbst bei Einsatz dieser 
Hilfsmittel u. Verwendung von Gasolin von niedrigem S-Geh. Korrosionen nicht aus- 
geschlossen. Die nachteilige Wrkg. der Olverd. im Kurbelkasten riihrt hauptsiichlich 
vom kondensierten W. her, wahrend die Verd. des Oles mit Brennstoff (Kerosin) nur 
geringen EinfluB ausiibt. In Anbetracht der noch ungeniigenden Ausstattung der 
in Betrieb befindliehen Automobile mit Thermostaten, Ventilatorcn u. Olfiltern wird 
eine Erhóhung des S-Geh. von Gasolin iiber 0,1% derzeit ais den Interessen der Auto
mobilindustrie nicht angemessen bezeiclinct. (Tabellen.) (Ind. engin. Chem. 20-
18— 21. Detroit [Mich.].) H e r z o g .

A. J. Kraemer, E. C. Lane und C. S. Luce, Schwefelgehalt von Kraftstoffen. 
Von 131 Gasolinproben, die das B ur ea u  of M i n e s i n d e n V .  St. gezogen hatte, ent- 
hielten 7 mehr ais die zuliissige Menge ( <  0,10%) u. 5 genau 0,10%. Fcrner konnte 
bestatigt werden, daB der Doctortest weder ais Kriterium fur den S-Geh. noch fiir 
die korrodierende Wrkg. auf Cu Bedeutung hat. 6 der beanstandeten Proben waren 
Bzl.-Mischungen. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. Nr. 33. 78.) N a p h t a l i .

C. I. K elly, Kunsłgriff zur Festlegung der Flammcnlióhe bei Schwefelbeslimmungen. 
Vf. yerweist auf die von S q u ir e  (C, 1927. I. 1255) beschriebene Vorr. (Ind. engin.
Chem. 20. 101. Purfleet [Essex].) H e r z o g .

E. J. Poth, W . D. Armstrong, C. C. Cogburn und J .R .B a ile y , Annahernde 
Beslimmung von Stickstoff im Petroleum und Bitumen. Vff. haben den N-Geh. von

8 2 *
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yerschiedenenRoholen, Petroleumdestillaten, -aspbalten, -kokes u. natiirlichen Bitumina 
nach einer etwas modifizierten Kjeldahlmethode (5-std. Erhitzen von 5 g der Probe 
mit 160 ccm ELSO,,, 50 g K 2S04, sowie je. 2,5 g HgO u. CuS04 u. Dest. unter Hg- 
VerschluB nach Zufiigung yon 1 g granul. Zn u. yorsichtiger ttberschichtung mit Lauge), 
sowie nach dem azotometr. Verf. yon DUMAS (Verhinderung des Entweickens un- 
yerbrannter, fliichtiger Yerbb. durch Anordnung von 2 Verbrennungsofen) bestimmt 
u. in guter tlbercinstimmung bei kaliforn, ólen im Max. 0,815, im Minimum 0,102 
u. im Mittel 0,473% N gefunden (Tabellen). Diese Ergebnisse stehen mit den nach 
D u m a s  gefundenen, ca. 3,5-mal so hohen Werten von Ma b e r y  (Journ. Soc. chem. 
Ind. 19. 502 [1900]) fiir die Ole gleicher Provenienz im Widerspruch. Zahlrciche 
Erdóle aus Mexiko, Venezuela u. Kolumbien weisen ahnliche iiberaus hohe N-Gehh. 
wie die kaliforn. Ole auf, ohne daB auch hier der Maximalgoh. von 0,815% jemals iiber- 
schritten worden ware. Unterss. an 34 yerschiedenen Olen aus dem Kiistengebiet 
des Texasgolfes ergeben in guter Ubereinstimmung mit den Befunden anderer Autoren 
N-Gehh. bis 0,1%- — Die N-Verbb. in den Roholen liegen zum iiberwiegenden Teile 
in nicht bas. Form vor u. erleiden bei der Dest. des Petroleums chem. Veranderungen. 
(Ind. engin. Chem. 20. 83—85. Austin [Texas], Univ.) H e r z o g .

— , Aklite Kohle zur Bestimmung des Gasolingehalls. Vom Gas-Untersuchungsaus- 
sehuB der „ C al i f o rn ia  N a t u r a l  Ga so l i ne  A s s o c i a t i o n “ wird ein Verf. zur Best. 
des Gasolingeh. im Naturgas mittels akt. Kohle in Yorschlag gebracht. Der Wirkungs- 
wert der Kohle wird mit CClj-Dampf, der nach einer bestimmten Zeit eine Gasflamme 
griin farbt, ermittelt. Die CCl4-Zeit wird auf Chlorpikrinzeit umgereclmet, die ais 
Norm gilt. Beschreibung des App. u. Abb. im Original. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. 
N r. 33. 128—2 9 . ) ____________ ______ N a p h t a l i . .

Gottfried Begas, Berlin, Schuielofen aus zwei stehend angeordneten, gleichachsigen 
Trommeln, dad. gek., daB in dem Ringraum zwischen beiden Trommeln ein Treppenrost 
in cin- oder mehrgangiger Schraubo derart angeordnet ist, daB die Roststiibe teils mit 
der iiuBercn, tcils mit der inneren Trommel fest .yerbunden sind u. durch hin u. her 
schwingende Bewegung der beiden Trommeln gegeneinander fiir dio auf dem Treppen
rost liegende Kohle eino Vorschubbewegung erzeugt wird. — Hierdurch wird eine 
staubfreio Schwelung der Brennstoffe bei gleichmaBigem, yollkommen beherrseh- 
barom groBen Durchsatz gewahrleistet. (D. R . P. 454 691 KI. 10 a vom 27/1. 1925, 
ausg. 14/1. 1928.) K a u s c h .

Urbana Coke Corporation, V. St. A., Verkoken von Kohle. Man bringt dio Kohle 
mit mehroren h. Flachen in Beriihrung, ruhrt sio in einem luftdicht yerschlossenon 
Behalter u. hoizt letzteren von auBen durch Heizgas. (F. P. 628071 yom 27/12. 1926, 
ausg. 18/10. 1927. A. Prior. 2/1. 1926.) KAUSCH.

H . W . Robinson, Birmingham, und D. W . Parkes, West Bromwich, Trennung 
von Emulsionen, wio Ol-, Wassorgas- oder Teercmulsionen, durch Auflósen einer festen 
schwach angesauerten Lsg. — Z. B. werden in 800 Tcilen Kreosotolemulsion, die 256 Teile 
W. enthalten, 100 Teile Naphłhalin durch Erhitzen gel., dic Lsg. mit Mineralsaure an- 
gesauert u. unter Rtihrcn rasch abgekiililt. Das Naphthalin krystallisiert dabei aus. 
u. ballt sich mit dom Ol zusammen, wahrend sich 225 Teile W. ais obere Schicht ab- 
setzen. — Zu 1600 Teilen einer TeerdlemuUion mit 67% W. werden 20% Naphthalin 
zugesetzt, das Prod. wird angesauert, erhitzt u. wieder abgekuhlt. Es scheiden sich 
890 Teile W. ab. (E. P. 280 059 vom 24/12. 1926, ausg. 1/12. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Societe Internationale des Combustibles Lięiuides, Luxemburg, ubert. von: 
Internationale Bergin Compagnie voor Olie- en Koleń Chemie, Erlwhung der 
Wił tschaftlichkeit und Ausbeuten von Kokereien u. dgl. durch Anfiigung einer Kohlc- 
hydrierung. Die an H2 armen Gase werden im Gemisch mit hochwertigen Hydriergasen 
abgefuhrt in ublichcr Wcise abgeleitet u. yerbraucht, dio H2 reichen Gase dersolben 
Dest., vervollstandigt durch den aus Koks gowonnenen H2, werden dagegen der Hydrier- 
anlage zugeftihrt; zu gloicher Zeit gelangt der Destillationsteer in die Hochdruckanlage 
der Bergin-Anlage. (F .P . 630 329 vom 5/3. 1927, ausg. 1/12. 1927. D. Prior. 19/11.
1926.) . . K a u s c h .

Zeche Mathias Stinnes, Essen, Ruhr, Herstellung von Leichtolen durch Warme- 
spaltung ton TJrteer, dad. gek., daB die h., bei der Dest. der Kohle entstehenden urteer- 
haltigen Gaso kurz nach ihrem Austritt aus dem Ofen bei iiber dcm Taupunkt des Teercs 
liegendon Tempp. gleichzeitig mit iiberhitztom Wasserdampf iiber erhitzte poróse Massen, 
z. B. Schwelkoks geleitet werden. — Bei dieser Arbeitsweise entstehen nebenher dureb
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Abspaltung von Seitcnketten Stoffe wio Athylen, Propylen, Butylen u. Butadien. 
(D. R. P. 454 764 KI. 12 r vom 12/8. 1921, ausg. 16/1. 1928.) K a u s c h .

Franz Fischer, Mulheiin, Ruhr, Reiiiigung von Gasen von Schwefelwasserstoff 
durcli Zerlegen derselben in Wasscrstoff und Schwefel, dad. gek., daB dor H 2S mit Ferri- 
cyankalium zu S oxydicrt wird u. das entstandone Ferrocyankalium dureh Elcktrolyse 
unter kathod. Bldg. von H 2 an dor Anodo zu Ferrieyankalium red. wird. — Dio Go- 
winnung beider Komponenten (S u. H 2) in elementarer Form wird bei keiner anderen 
der bisherigen Verfahrenskombination erreieht. (D .R .P . 454 772 KI. 26 d vom 6/5.
1927, ausg. 17/1. 1928.) K a u s c h .

Silica Gel Corp., iibert. von: E .B . Miller und G. C. Connolly, Baltimore, 
Maryland, Entfernen von Schwefelverbindungen aus Gasen. Koksofengas, Wassergas, 
Generatorgas o. dgl. werden mit Luft oder einem anderen Oxydationsmittel in Ggw. 
eines festen ein Metallosyd enthaltenden Adsorptionsmittels (S i02 mit l° /0 Fe20 3 
oder CuO oder beiden) von den oxydablen S-Verbb. befreit bei Tempp. von 185— 210°. 
(E. P. 280 947 vom 18/11. 1927, Auszug yeroff. 18/1. 1928. Prior. 19/11. 1926.) K a u .

Sociótś Internationale des Combustibles Liguides, Luxemburg, iibert. yon: 
Deutsche Bergin-Aktiengesellschaft fur Kohle- und Erdólchemie, Deutsehland, 
Kontinuierliclie Herslellung von Wassergas und Wasserstoff aus Koldenwassersloffgasen. 
Man yerbrennt die KW-stoffgase teilweise mit Luft oder 0 2, ohne sie etwa yollig zu 
yerbrennen, u. scheidet den Wasserdampf u. die C02 aus dcm Gas-Dampfgemisch ab. 
(F. P . 630 327 vom 5/3. 1927, ausg. 1/12. 1927. D. Prior. 22/11. 1926.) K a u s c h .

Humphreys & Glasgow Ltd., England, Apparat zum Ca.rburie.ren von Wassergas. 
Der App. besteht aus einem zylindr. Behalter, in dem sich eine Kolonno befindet, 
weleho sich fast bis zur Decko erstreckt, einer Olzcrteilungsvorr. iiber der Kolonne 
u. Gaszufiihrungsvorr. (F .P . 627 757 vom 19/1. 1927, ausg. 12/10. 1927. A. Prior. 
1/3. 1926.) K a u s c h .

Josef Hausen, Deutsehland, Porose Massen zur Aufbeicahrung explosibler Gase 
oder Brennstoffe. Die porósen Stoffo (Bimssteinpulver, Kohlenstaub usw.) werden 
vor dem Einbringen in die Behalter mit anorgan. oder organ. Substanzen, die wie z. B. 
(NH4)2SO.„ NH.,-Oxalat, (NH4)2C03 bei einer teilweisen Zers. des CtHi  z. B. in den Be
halter vordampfen oder vergasen, impragniert. (F .P . 627 753 vom 18/1. 1927, ausg. 
12/10. 1927. D. Prior. 20/1. 1926.) K a u s c h . '

General Petroleum  Corp., Californien, iibert. von: Samuel J .D ick ey , Los 
Angeles, Californien, Behanddn einer Flussigheit mit einer anderen, z. B. Reinigeń yon 
Kerosin mit einer Sauro. Man mischt das Cl innig mit einem schwereren u. iii dem 
Ol unl. Agens. Dabei unterhąlt man eine Sohioht der letzteren in einem geschlosseneu 
GefaB bis zu einer gewisson Hoho u. fiillt den rcstlichen Raum des GefaBes mit Ol. 
Bestandig wird friselies Agens eingefiihrt, ebenso unter Druck Rohol in feinem Strahle. 
Mit dessen Hilfe wird auch frisches Agens mit eingefiihrt. Beide Strome mischen sich 
innig mitoinander. (A. P. 1 652 399 yom 16/1. 1923, ausg. 13/12. 1927.) K a u s c h .

Catalytical Chemical Co., Colorado, ubert. von: Albert H . Ackerman, 
Chicago, Illinois, Behandeln von Gasolin und Kohlenwasserstoffen. Man mischt 100 Pfd. 
Naphthalin, 5 Pfd. Anthracen, 1 Pfd. Mirbanól u. 1% Pfd. A. u. setzt dieses Gemisch 
in einer Menge von etwa 1/i Unze zu 5 Gallonen Gasoline. Man erhalt so ein brauchbares 
Motortreibmitlel. (A. P . 1 653 032 vom 14/12. 1925, ausg. 20/12. 1927.) K a u s c h .

Sociśte Internationale des Combustibles Liguides, Luxemburg, ubert. von: 
D eutsche Bergin-Aktiengesellschaft fiir Kohle- und Erdólchemie, Deutsehland, 
Motortrcibmittel. Man erhitzt Rohanthracen oder Anthracenriickstando bei erhóhtor 
Temp. u. starkom Druck yorteilhaft nach dem Bergin-Verf. u. mischt die erhaltenen 
leichten Prodd. mit reinem Benzin. Man erhalt nicht stoBcnde Motortreibmittol. 
(F. P. 630 326 vom 5/3. 1927, ausg. 1/12. 1927. D. Prior. 20/11. 1926.) K a u s c h .

Boyce & Veeder Co., Inc., Long Island City, N. Y., iibert. yon: Samuel Iser- 
man, Orange, N. J, W aldemar Vernet, New York und Edmund Quincy Moses, 
Tarrytown, N. Y., Motortreibmitlel, bestehend aus gecracktem Gasolin, o-Nitrotoluol 
u. einem Anthrachinonfarbstoff. (A. P . 1 654 259 yom 22/7. 1924, ausg. 27/12.
1927.) ‘ K a u s c h .

Fuel Research Board, Tcchnical papers. 18. The Reactiyity of coke: I. Standardised method 
for the dotermination of comparatiye yalues. London: H. M. S. O. 1928. l s .  net.
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Georg Herberg, Handbuch der Fcucrungsteclmik und des Dampfkesselbotriebcs unter bes. 
Beriicks. der Wiirmcwirtschaft. 4. erw. Aufl. Berlin: J. Springer 1928. (XII, 447 S.) 
gr. 8°. Lw. M. 23.50.

Edwin Neal Klemgard, Lubricating greases. New York: Cliemical Catalog Co. 1927. (198 S.) 
8°. apply.

Kreulen, Uber die Selbstentziindlichkeit v. Steinkohlen. Amsterdam, D. B. Centen 1928.
(32 S.) 8°. Gluckauf-Bulletin Nr. 3. fl. 1.25.

R. C. R. Minikin, Modern coal-washing praetice. London: Benn 1928. (310 S.) 4°. 45 s. net. 
Robert Potonić, Allgemeino Petrographie der „Olschiefer“  und ihrer Venvandten mit Aus- 

blicken auf die Erdólent-stehung <Petrographie der Sapropelite>. Berlin: Gebr. Born- 
traeger 1928. (III, 173 S.) 4°. M. 1 2 .- ;  geb. M. 1 4 .- .

Taschenbuch fiir Gaswerke, Itokereien, Sehwelereien und Teerdestillationen. Hrsg. von 
Heinrich Winter. Jg. 3. Halle <Saalo>: W. Knapp 1928. (XI, 64, 604 S.) KI. 8°. 
Lw. nn. M. 7.20.

X X II. Leim ; G elatine; K leb m ittel usw.
Hermann Stadlinger, Uber Blutalbumin und seine Yerieeiidung ais Bindemittel 

in der Fumier und Sperrholzverleimung. Beschreibung der Herst. u. Verwendung des 
Blutalbumins, das, in W. unter Zusatz von Ca(OH)2 u. NH3 gel., auf die zu leimenden 
Flachen aufgetragen, diese durch Erliitzcn unter Druck bei 68— 70° yerleimt u. aucli 
gegen Einw. von Nasse widerstandsfahig macht. (Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 25. 
20—23. Chem.-Ztg. 52. 8—9. 35—36.) G r o s z f e l d .

United Products Corp. o i Am erica, Delaware, iibert. von: Arthur Biddle,
Trenton, New Jersey, Chiclegummidispersion in wdsserigen Kolloiden. Dem Chicle- 
gummi wird, event. unter Druck, eine wss. kolloidale Lsg. zugesetzt. Ais Kolloide 
kommen in Fragc: Ton, Kaolin, Bentonit, Stearate, Casein, Albumin, Kohlenhydrate, 
Tapiokamehl, 1. Silicate u. Seife. Um die Gummilsg. dauerhafter zu macheji, wird 
vorteilhaft etwas AJkali zugesetzt, besonders wenn die Komponenten sauren Charakter 
haben. Vor dem Dispergieren mit dem Kolloid wird dem Chiclegummi cin Zusatz von
Ol, Teer, Pech, Wachs oder Harz beigegeben. Die M. \viid zum Siegeln, Lackieren, 
Leimen u. ais Meialluherzug verwendet. (A. P. 1 6 2 4 0 8 8  Yom 11/5. 1926, ausg. 12/4.
1927.) Ga r v e .

Louis Bierling d. J., Dresden, Apparat zum Ausschmelźen von Sloffen tierisclien 
Ursprungs, wie Leimleder, Knochen, Ossein o. dgl., mit einem von aufien belieizten Be- 
halter. (D. R. P. 453 884 KI. 22 i vom 4/1. 1924, ausg. 20/12. 1927. — C. 1926. I. 
2421.) T h i e l .

Ernst Stern, Berlin-Charlottenburg, Herstellung eines Caseinleimes, dad. gek., 
daB getrocknetes u. gemahlenes Casein mit trockenen Starkeverbb. der Erdalkali-, 
der Erdmetalle oder der Metalle der Mg-Gruppe gemisclit u. mit W. angeriihrt wird. 
( D . R . P .  451 308 KI. 22i vom 6/9. 1924, ausg. 25/10. 1927.) T h i e l .

A ktiengesellschaft fiir chem ische Produkte vormals H . Scheidemandel, 
Berlin, Erfinder: D aniel Sakom, Wiesbaden, und Paul Askenasy, Karlsruhe, Ober- 
fiihren von gelatinierenden Sloffen in die Form von Kornern oder Perlen, durch Auf- 
tropfen von Lsgg. dieser Stoffe auf eine unter der Tropfstelle fortbewegte Kiihlflache, 
von der die Tropfen durch an sich bekannte Abstreichorgano entfernt werden, dad. 
gek., daB man die Tropfen auf die blankę iiberzugsfreie Kiihlflache fallen laBt. (D .R .P .  
452 623 KI. 22i vom 16/12. 1924, ausg. 14/11. 1927.) T h i e l .

Max Heim , Berlin-Charlottenburg, Herstellung von trockenen kaltldslichen Kleb- 
stoffen durch Vermischen von Leim, Starkę aller Art u. CaCl2-Lsg. in beliebigor Reilien- 
folge bei gewohnlicher Temp. oder unter Erwarmen. — Man mischt z. B. 100 Teile 
Starkę  ̂mit 50 u. mehr Teilen gepulyertem Leim u. 50 bis 100 Teilen hochkonz. oder 
gesattigter CaCl?-Lsg. u. laBt die M. liingcre Zeit bei gewohnlicher Temp. oder kurze 
Zeit in ganz gelinder Warme stehen. Es bildet sich eine homogene M., die gemahlen 
cin in wenig k. W. ąueUbares u. 1. Prod. ergibt. (D. R. P . 453 501 KI. 89 k vom 25/11. 
1924, ausg. 9/12. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Schm elzbasalt-Akt.- Ges., Linz a. Rh. und Carl Trenzen, Venlo, Sdurefester 
K itt aus Quarz, Quarzit oder anderen saurefesten Grundstoffen u. einer kolloidalen 
Lsg. von Wasserglas u. Ba(OH)4 mit oder ohne Zusatz von Hilfs- oder Schutzkolloiden 
nach Patent 435 913, dad. gek., daB dem Gemiseh fein verteilter C, yorzugsweiBe RuB,
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zugesetzt wird. (D .R . P. 453 896 KI. 22 i yom 28/8. 1926, ausg. 21/12. 1927. Zus. 
zu D. R. P. 435913; C. 1927. I. 221.) T h i e l .

Benjam in C. Reed, Indianopolis, K itt und Klebemittd. 50 Teile Starkę, 40 Teile 
Holzfaser, etwa 5 Teile Sehlammkreido werden mit 4 Teilen Asbestfasern yermengt 
u. 1 Teil fein yerteilter Graphit u. Schmieról zugesetzt. (A. P. 1 6 5 1104  vom 28/2. 
1925, ausg. 29/11. 1927.) T h i e l .

Henry v .D unham , Bainbridge, Klebmittel. Es handelt sich um einen wasser- 
festen Cascinleim, dem Leder-, insbesondere Chromlederpidver zugesetzt ist. Man 
mischt das Lcderpulver mit dem Casein u. sctzt Alkalisalze (Carbonate, Phosphate, 
Silicate) u. W. zu. (A. P. 1 653 551 vom 17/8. 1925, ausg. 20/12. 1927.) T h i e l .

W estern Electric Co., New York, iibert. von: Frank Sigfrid Malm, Chicago, 
Klebmittel. Es besteht aus einer Mischung von Rohgummi, Harzol, Harz u. Asbest
fasern. (A. P. 1 654 297 vom 11/4. 1923, ausg. 27/12. 1927.) T h i e l .

W illiam  F. Graul, Northampton, Porenfiiller, insbesondere fiir Holz, das mit 
Anstrichen versehen werden soli. Man lóst Celluloseester u. vermischt mit Bimsstein
u. Asbestpulver. (A. P. 1 6 5 2  353 vom 29/11. 1922, ausg. 13/12. 1927.) T h i e l .

Tennessee Tool W orks, Inc., Tennessee, iibert. von: Fred W . Fischer und 
Granvil F . D allas, Knoxville, Tenn., Mittel zum Verschliepen von Lochem in Rad- 
reifen, bestehend aus einer halbfl. Mischung von Elachssamenmehl u. mit Leinól weich- 
gemachten Kautschukgummi. Dem Gemisch kann man ein Konservierungsmittel u. 
Ńa2S i03 zusetzen. (A. P. 1 650 867 vom 8/3. 1927, ausg. 29/11. 1927.) K a u s c h .

Thomas H all und Robert L. H outz, Harrisburg, V. St. A., Bestimmung der 
Viscositat von Gelalineldsungen. Es wird an einem auf die Oberflache der Lsg. auf- 
gesetzten Tauehkórper der beim Eintauchen an einem Gabelarm ablesbare Ausschlag 
gemessen. (A. P. 1 651 596 vom 15/5. 1923, ausg. 6/12. 1927.) T h i e l .

X X n i. Tinte; W ichse; B ohnerm assen usw .
P. H. Groggins und W alter Scholl, Ortho-Dichlorbcnzol. Ein ausgezeićhnetes 

Reinigungsmittel fiir Metalle. Gelegentlich einer Arbeit iiber o-Dichlorbenzol fanden 
Vff., daB o-Dichlorbenzol ein ausgezeićhnetes Putzmittel fiir Metalle, wie Ag, Ni, Cu
u. Al, ist. Es greift diese Metalle prakt. nicht an. Eiir den Hausgebrauch wird es 
am besten in Eorm einer Pastę durch Vermischen mit CaC03 im Verlialtnis 5: 1 
angewandt. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1029—30. Washington, D. C.) B r a u n s .

Ronald Arthur Harrison, Eitzroy, Austr., Drucktinten. Um bei Intaglio-Flach- 
druck mit grayierten Platten ohne Anwendung von Warme die gewohnlichen, hierzu 
gebrauchten Tinten benutzen zu kónnen, werden diesen Verdunnungsmittel (Amyl- 
acetat [1 Teil] u. CC14 [11 Teile]) zugesetzt. (Aust. P . 3568/1926 vom 31/8. 1926, 
ausg. 16/12. 1926.) K a u s c h .

British D yestuffs Corp., Ltd., C .H ollins und E . Chapman, Manchester, Tinte. 
Man setzt zu Tinte, um ihre Fl. zu erlióhen, Sulfonsauren des Formaldehyd-Naphthalins 
oder von Formaldehyd-Phenol-Kondensationsprodd., Alkylnaphthalinsulfosauren oder 
sulfonierte Mineralole (gegebenenfalls isopropylierte). (E .P . 279968 vom 19/8. 1926, 
ausg. 1/12. 1927.) K a u s c h .

U. A. D’Inzeo, Buenos Aires, Tinte. Um in bekannter Weise empfindlich 
gemaclites Papier o. dgl. mit unzerstórbarer Schrift oder ebensolchem Druck zu ver- 
sehen, wird der zu verwendenden Tinte eine wss. oder alkoh. Lsg. von Gallus- oder 
Gerbsiiure zugesetzt. Die Tinte besteht aus einer Lsg. von Ee(N03)2 oder K 2C r0 4 
in W. (E. P. 280 088 vom 9/3. 1927, ausg. 1/12. 1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., iibert. von: Hermann Schlade- 
bach und Herbert H anie, Dcssau, Anlialt, Wasserfeste Tinte. (A. P . 1 6 4 5 1 1 7  vom 
8/1. 1926, ausg. 11/10. 1927. D. Prior. 3/1. 1925. — C. 1927- II. 772.) K a u s c h .

Mary Jane Ferguson Soane, Arthur Henry Soane und Usher-W alker-Ltd., 
London, Brucktintemerteilmillel, bestehend aus einem Celluloseester einer organ. Saure 
(Celluloseacetat). (Holi. P . 17 209 vom 30/9. 1925, ausg. 15/11. 1927. E. Prior. 15/10. 
1924.) _ K a u s c h .

S .H orii, Tokio, Vervielfdltigungsbldtter, bestehend aus Blattern aus Faserstoff 
(Yoshinopapier), die mit einer ein oder mehrere Polysaccharidester (Mannaacetat, 
Celluloseacetat, Cellulosenitrat) u. die Eettsaure des Toubakiols enthaltenden Lsg. 
uberzogen sind. Der Lsg. kónnen Zusatze der Eettsaure des Sasanąuaóls, femer von
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Olen, Fet ten oder Waclisen gomacht werden. (E. P . 278 956 vom 18/3. 1927, ausg. 
10/11. 1927.) K a u s c h .

Guro-Schreibstift Ges., Mannheim, iibert. von: E. Rosenbaum und J. W . Gund- 
lich, Happenheim, Schreibstifte. Dio Stifte bestehon aus Legierungen von Zn u. Bi, 
in donen Bi yorzugsweiso nur in Spuren enthalten ist. (E. P. 279 090 vom 12/10.
1927. Auszug voróff. 7/12. 1927. Prior. 12/10. 1926.) K u h l in g .

F . Peltzer & Co., Dureń, Rhld., Kohlepapiere usw. Man yerwendet zu ihrer Herst. 
sehr dunnes Papier u. bringt darauf einen sehr diinnen, filmartigen Uberzug bei 80 
bis 100° auf. Dio Viscositat des gewóhnliehen Uberzuges kann durch Zusatz von Stearin- 
sauro, Carnaubawachs, Montanwachs, Fettsauren, Neutralfette, fl. oder feste KW- 
stoffe, hohere AA. u. dgl. yermindert werden. (E .P . 279 375 vom 8/3. 1927, Auszug 
yeroff. 14/12. 1927. Prior. 23/10. 1926.) K a u s c h .

Hans KarlM aruschek, Wien, Sćheuermittel fiir FuBbóden, FlieBenusw., bestehend 
aus pulyerformigem Gummiwachs aus zerkleinorten Abfallen yon yulkanisiertem 
Kautschuk o. dgl. u. Fasermaterial, das mit Ol getrankt ist. (O e.P . 1 0 8135  yom 
23/3. 1927, ausg. 25/11. 1927.) K a u s c h .

Gottlieb Steiner, Zurich, Reinigungsmiltel fur Fu/Sboden, bestehend aus einem 
Bausch, der mit einem fl., Schmutz losenden u. konseryiercndcn Mittel impragniert 
ist. (Schwz. P. 122 783 vom 7/8. 1926, ausg. 1/10. 1927.) K a u s c h .

Leo M. de Mars, Minneapolis, Minnesota, Reinigungs- und Poliermiltel fiir Gegen- 
stande aus Ag, Ni, Bronze, Al, Cu usw., bestehend aus etwa 1 Gallono CC14 u. 4 Pfund 
Kreide. (A. P. 1 652 931 vom 11/5. 1925, ausg. 13/12. 1927.) K ausch .

Thoryal Aserud, Austmarka, Pulzcreme, bestehend aus sauror Milch, Salmiak- 
spiritus, ZinkweiB u. rotom Ockor o. dgl. (N. P. 42967  yom 30/11. 1925, ausg. 21/6.
1926.) ' K a u s c h ,

XX IV . Photographie.
Liippo • Cramer, Ein Eosin ais Desensibilisałor. (Vgl. C. 1928. I. 628; vgl. 

auch St e ig m a n n , C. 1928. I. 874.) Yerss. von K. W eiss und K. Jacobsohn be- 
statigen, daB Eosin bldulich (Eosin Scharlaćh, Dibroriidinitrofluorescein) nur in nassem 
Zustande eine desensibilisierende Wrkg. zeigt, hingegen im trockenon Zustande ais 
Sensibilisator wirkt. (Photogr. Industrie 25 [1927]. 1353—54.) L e s z y n s k i .

Liippo-Cramer, Pliotographische Helliclil&niwicklung. Vf. gibt eine zusammen- 
fassende Darst. der Entw. u. des heutigen Standes der Hellichtenlwicklung, die durch 
die vom Yf. entdeckte u. ausgebaute Desensibihsation photograph. Schichten er- 
móglicht wurde. Die ais Desensibilisatoren in Frage kommenden Farbstoffe gehóren 
yerschiedenen IGassen an, haben aber alle das gemeinsam, daB sie yerhaltnismaBig 
leicht zur Leukobase reduziert werden konnen; hierdurch wird die Hypotheso des 
Vf. gestiitzt, daB es bei der Bromsilbernarkose darauf ankommt, daB die adsorbierten 
Farbstoffe ein allerdings schwaches Osydationsvermógen fiir das Ag in statu naseendi

besitzen. Bei einigen Farbstoffcn (z. B. bei Binscliedlers- 
griin) wird durch einen starken chem. Schleier der 
Mangel einer dcsensibilisierenden Wrkg. yorgetauscht; 
in diesen Fallen laBt sich die Desensibilisierung durch 
physikal. Entw. nachweisen. Uber dio Konst. der 
wichtigsten Desensibihsatoren Pinakryplolgrun u. Pina- 
kryptolgelb ist nicht bestimmtes bekannt, aber nach
B. H o m o lk a  (Photogr. Industrie 1925. 347) ist ais 
einfacher Yertreter der in Frage kommenden Farbstoff- 
klasse eine Verb. C2aHlsN 3Cl von der nebenstehenden 

Konst. anzusehen, die in Form groBer, dem Kj\ln04 ahnhcher, yioletter Krystalle 
beim Erwarmen mol. Gemenge von 2-Aminodiphenylamin u. 2-Aminoplie.nanthren- 
chinon in Ggw. yon HC1 in alkoh. Lsg. erhalten wird. (Ztschr. angew. Chem. 40
[1927]. 1225—31. Sehweinfurt.) L e s z y n s k i .

Edward Ernest Jelley, Malyern, Siidafrika, Lichlempfiwlliche Sloffe. (Aust. P. 
1872/1926 yom 17/5. 1926, ausg. 6/1. 1927. E. Prior. 24/7. 1925. — C. 1926. H. 
1920.) K u h i .in g .
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