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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
P. Hue, Das Werk Berthdots. Vf. gibt eine Wiirdigung der Person B e r t h e l o t s  

u. seiner wissenschaftlichen Leistungen. {Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 19 2 7 . 321 
bis 324. 353—55.) St a t h e r .

Charles Albert Browne, Emerson und die Chemie. I. Die yielfachen Beziehungen 
des Essayisten u . Philosophen R a l p h  Waldo EMERSON zu den bedeutendsten zeit- 
genfiss. Vertretern der chem. Wissenschaft u . sein eigenes Interesse fur diese, welches 
aus vielen Stellen in seinen Sehriften, namentlich aus seinem Tagebucb, hervorgebt, 
werden gesehildert. (Journ. chem. Eduoation 5. 269—79. Washington [D. C.], Bureau 
of Chemistry and Soils.) B o t t g e r .

Courtney R. Hall, Ein Chemilcer von vor 100 Jahren. Kurzo biograph. Skizzo 
von Sa m u e l  L. M it c h il l , der 1792 zum Professor am Columbia College ernannt 
wurde, u. Wiirdigung seiner Verdienste, namentlich um die Entw. der Chemie in den 
Yereinigten Staaten, in der er ais Lehrer u. ais Schriftsteller ein eilriger Vertreter der 
imtiphlogist. Theorie war. (Journ. chem. Education 5. 253—57. A d e l p h i  College, 
Brooklyn, New York.) B o t t g e r .

Ralph E. Dunbar, Ein neues Verfahren zur Veranschaułichung der Staubexrplosionen. 
In den Boden einer Zinnkanne von etwa 1/2 Galion (21/J1) Inhalt ist eine kleine Offnung 
gebohrt, in der das Rohr eines Trichters festgeklemmt ist. Dieser enthalt etwas Mais- 
starkemehl u. ist am unteren Ende mit einem Kautschukball yerbunden, dureh dessen 
Zusammendrueken Luft dureh die Starkę gepreGt wird. Nach ein- oder zweimaligem 
Zusammcnpressen ist das GefaB mit so yiel Starkemehl angefiillt, daC sich dieses an 
einer neben dcm TrichtergefaB befindliehen brennenden Kerze entziindet u. der die 
Kanno yerschliefiende Deckel emporgeschleudert wird. (Journ. chem. Eduoation 5. 
349—50. Mitchell [Siid-Dakota], Univ.) B o t t g e r .

S. A. Skinner, Einfache Demonslration des Massenwirkungsgesetzes. Zu oinigen 
ccm der mit W. verd. 30%ig. Essigsaure (0,5 oem mit 100 g W.) fiigt man einigc Tropfen 
der Lsg. von 0,02 g Methylrot in 100 ccm A. Die FI. fiirbt sich rot-violett. In einer 
anderen Probe der Siiure lóst man einige Krystalle von NaC2H30 2; sie farbt sich beim 
Zusatz von einigen Tropfen Methylrot gelb, weil wegen des vergroflerten [C2H3Os'] 
das [H'j verschwindend klein geworden ist. (Journ. chem. Education 5. 279. Redlands 
[Californien], Univ.) BOTTGER.

John R. Bates und Donald H. Andrews, Fundamenialjreąuenzen, interatomare 
Krafte und Molekiileigenschaften. Es wird eine Ubersicht uber die Beziehungen 
zwisehen Freąuenz u. chem. Bindung gegeben. Gemafl v =  1/2 71-] /K /M  wird aus 
den aus Spektren bekannten Frequenzen die Kraftkonstante K  fiir eine Reihe H-, 
C-, N- u. Halogenbindungen bereehnet u. daraus — unter der an sich unkorrekten 
Annahme, daC ein harmonischer Oszillator vorliegt — gemaB E =  — A H -K P /N -J  =  
K/2'(ro — r0)2 die Werte rn — r0 (Entfernung der Atome von der Gleichgewichts- 
lage, die erreiebt weiden muB, damit die Dissoziationswarme kompensiert wird). 
v u. AII zeigen parallelen Gang, die Werte ro — ra sind fiir die untersuchten Mol.- 
Bindungen nahezu konstant ( ~  1,2-10-8 cm); fiir die Halogenwasserstoffe ergeben 
sich etwas niedrigere Werte (~ 0 ,9 7 '1 0 -8 cm), jedoch diirfte boi diesen ,,polaren“ 
Substanzen der Dissoziationsmechanismus anders sein. — Merkwiiidigeiweise seheinen 
auch zwisehen den ,,inneren“ u. den „auBeren" Mol.-Kraften Beziehungen zu be- 
stehen, denn der Ausdruck T -K -10-6 ist fiir die Halogene u. JC1 nahezu konstant 
( ~ 8 ) ,  fiir H2 dagegen kleiner (1,4). — Da zwisehen dem DirektionseinlluB bei Sub- 
stitutionen im Benzolkem u. dem Kochpunkt von HR u. C6H6-R Beziehungen be- 
stehen (ygl. F r a n c is , A n d r e w s  u. J o h n s t o n , C. 1 9 2 6 . H. 1017), so ist nicht auf- 
fallig, dafl auch zwisehen diesen Eigg. u. den Frequenzen Beziehungen erkennbar
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sind, wie aus einer Tabelle zu ersehen ist. (Proceed. National Acad. Sciences, Washing
ton 14. 124—30. Johns Hopkins Univ.) Klemm.

Luigi Rolla, Die seltenen Erden im periodischen System der chemischen Elemente. 
(Vgl. R o l l a  u . PlCCARDI, C. 1927. I .  17.) Die seltenen Erden liegen auf einem auf- 
steigenden Ast der Kurve der łonisationspotentiale, mit dem kleinsten Wert fiir La 
u. demgroBten Wertfiir Gp; Cefallt heraus. (Seientia43.159—68. Florenz,Univ.) Kru.

E. Fermi, Anomale Gruppcn im periodischen System der Elemente. Mit Hilfo dor 
Theorie des Yf., in der die Elektronen die Rolle eines vollstandig entarteten Gases 
spielen, liifit sieli der Anfang einer anomalen Gruppe, z. B. der Edelgase, im period. 
System bestimmen, d. h. es liifit sich berechnen, \vieviel Elektronen eine gegebene 
azimutale Quantenzahl k haben. (Naturę 121. 502. Rom, Univ.) E. J o s e p h y .

E. Fermi, Eine stalistische Methode zur Bestimmung einiger Eigenschaften des 
Atoms und ihre Anwendung auf die Theorie des periodischen Systems der Elemente. 
(Vgl. C. 1928- I- 2481.) Bei einem schweren Atom konnen die Elektronen ais eine 
Art Atmosphiire um den Kern betraehtet werden, die sich in einem Zustand vollstandiger 
Entartung be£indet. Die Verteilung der Elektronen um den Kern kann angenahert 
dureh eine statist. Methode bereclinct werden. Anwendung dieser Methode auf die 
Theorie der Bildung der Elektronengruppen im Atom ergibt befriedigende ttber- 
einstimmung mit der Erfahrung. (Ztsehr. Pliysik 48. 73—79. Rom, TJniv.) K r u g e r .

Or. Dupont, Uher die Elektronentheorie der Valenz. Versuch zur stereochemischen 
Darstellung der Elemente. Das Elektronenschema, das der Vf. fur die chem. Valenz 
aufstellt, ist, am einfaehsten Modeli, dem Wasserstoffmol., erlautert, folgendes: 
2 Elektronen kreisen auf derselben Bahn um die Aehse, auf der sich zu beiden Seiten 
symmetr. die Protonen befinden (vgl. Fig. 5). Das Mol. wird dureh die Anziehungs- 
krafte, welche die Elektronen auf die Protonen ausiiben, zusammengehalten. Dieses 
Sehema auf die Valenzen des O, dessen 4 Valenzelektronen um die Spitzen eines 
Tetraeders kreisen, iibertragen, ergibt fiir die Bindung C—C 2 Tetraeder, die sich 
in je einer Spitze miteinander beriihren, u. um diesen Beruhrungspunkt kreisen 2 Elek
tronen, was fiir das Athan dureh Fig. 6 yeranschaulicht wird. Das Elektronendublett, 
welches die chem. Bindung darstellt, ist so stabil, dal3, wenn die Bindung aufgespaltcn 
wird, das Elektronendublett an einem der Atome unter Bldg. eines Ions gebunden 
bleibt. Und zwar bleiben die Elektronen um so starker an dasjenige Atom gebunden, 
welches weiter rechts in derselben Reihe u. hóher in derselben Kolumnę des period. 
Systems steht. Diesc Hypothese erklart den Unterschied im Verh. von C- u. Li-

Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7.
Verbb. Das Sauerstoffutom mit seinen 2 Valenzen wird dargestellt ais (wahrschein- 
lich irregulares) Tetraeder, von dem 2 Spitzen von je einem Elektronendublett, die 
beiden anderen Eeken aber nur von je einem Elektron (Elektronensimplett) umkreist 
werden. Im H ,0  ist die auBero Elektronensehale des O mit 8 Elektronen besetzt 
u. es entsteht ein dem CH4 ahnliehes Gebilde (vgl. Fig. 7), worin Elektronendubletts 
der Einfachheit halber dureh 2 Striche dargestellt sind. Die Protonen dieses Mol. 
konnen nun leicht wieder die Bindung mit einem anderen Wassermol. an dessen freien 
Elektronendubletts herstellen, die sog. Komplementarbindung dureh H, was dureh 
die von B p.agg  gefundene Krystallstruktur des Eises yerifiziert wird. Komplementar- 
bindung des O mit ionisierbaren Kórpern charakterisiert den Typus der Oxonium- 
verbb. Das JStickstoffatom wird ais Tetraeder mit einem Elektronendublett u. drei 
Simpletts dargestellt, analog P, As, Sb. Die Halogen&tome sind Tetraeder mit drei 
Elektronendubletts u. einem Simplett, ihre verschiedenen Affinitiiten werden dureh 
die verschiedenen Atomdurchmcsser erklart. Edelgasatome werden dureh Tetra
eder mit 4 Elektronendubletts dargestellt. — Verbb. von Metallen kommen so zu- 
stande, da!3 sich das Metallion M+ u. das Saureanion A-  elektrostat. anziehen u. so 
eine polare Bindung ergeben. Die Anziehung ist fiir dasselbe łon A" um so starker,
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je starker die Ladung des Kerns u. je schwacher der Durchmesser ist. Ein Element 
hut demnach einen starker metali. Charakter ais diejenigen, die ihm in derselben 
Reihe des period. Systems folgen oder ais diejenigen, die ihm in derselben Kolonne 
des period. Systems yorangehen. Dank der Valenzelektronendubletts haben die 
Metallionen sehr starkę Komplementiirvalenzen, u. das erklart ihre Neigung zur 
Yereinigung mit H20  oder mit anderen Salzen zur Bldg. von Hydraten bzw. Doppel- 
salzen usw. Die hier eharakterisierte Theorie des Vf. wird noch angewandt auf die 
anormalen Valenzen, die Polaritat u. auf die organ. Chemie. Die Theorie yermag 
die hauptsachlichsten chem. u. physikal. Eigg. zu erkliiren. (Buli. Soe. chim. France
[4] 41 [1927]. 1101—37.) E. J o s e p h y .

W. Heitler, Zur Giuppentheorie der homoopolaren chemischen Bindung. (Vgl. 
H e i t l e r  u . L o n d o n , C. 1927. II. 1657; L o n d o n , C. 1928. I. 1741.) Die Gruppen- 
theoric wird benutzt, um die Stórungsenergie zwischen ’ 2 Atomen A u. B mit je 
n Lsuchtelektronen zu bereehnen. Wenn beide Atome im Zustand hochster Multi- 
plizitat waren, ist unter ihnen stets mindestens eine Wechselwiikungsenergie, welche 
eine Anziehung zwischen A u. B, d. li. Mol.-Bindung bedeutet. Auf diese Wcise 
ergeben sich die wiehtigsten homoopolaren Moll. Beispiel N2-Mol. (Ztsehr. Physik 
47. 835—58. Gottingen, Univ.) E. J o s e p h y .

Doman Wieluch, Stereochemische Kohlungstheorie. Der Vf. bat oino „Koblungs- 
theorie“ aufgestellt, welehe von der Annahme ausgeht, daB in den Moll. kohleartiger Sub- 
stanzen, z. B. Verkohlungsprodd. des Zuckers, neben normalen, aus der organ. Chemie 
her bekannten Bindungen zwischen C-Atomen noch andere, besonders geartete oder 
entartete „anorgan.“ Kohlcnstoffbindungen anzutreffen sind, welche die eigentliche 
Ursaehe der diese Substanzen auszeichnenden Eigg. bilden (vgl. W. FuCH S, Brennstoff- 
Chem. 8 [1927]. 173). Er bekampft die stereochem. Anschauung von FAJANS (C. 1920.
I. 812) u. von v. St e ig e r  (C. 1920. I. 856), wonach die Yerkniipfung der C-Atome im 
Graphit mit der aromat. Bindungsweise ident. sei u. empfiehlt, beide sorgsam aus- 
einander zu halten. Der Graphit schlieBt sich an die hydroaromat., nielit aber an 
die aromat. Kórper ungezwungen an, wofiir auch die Entstehung von Mcllitsaure 
aus Graphit ein Beweis ist. Ebenso weist die Unters. der Bitumina auf dereń Ver- 
wandtschaft nieht mit aromat., sondern mit hydroaromat. K.W-stoffen hin. Es liegt 
kein Grund vor, Kohlung u. aromat. Verkniipfung {== Graphitstruktur u. aromat. 
Struktur) in Beziehung zu bringen. Die Auseinanderhaltung der Vorgiinge laBt sich 
am Diacetylen zeigen. Die nach STRAUS u . K o l l e k  (C. 1926. II. 2685) bei der Hitze- 
polymerisation gebildeten fl. farblosen Polymerisatc von eigentiimlichem Geruch 
sind die aromat. Strukturen, walirend die oberhalb 0° durch Polymerisation gebildeten 
dunkelbraunen festen Umlagerungsprodd. ais lialborgan. Substanzen, ais Kohlungs- 
prodd. des Diacetylens zu deuten sind. (Ztsehr. Oberschles. Berg- u. Huttenmannischen 
Vereins in Katowice 1928. Nr. 3. 6 Seiten Sep. Katowice.) BLOCH.

A. Thiel, Zur Erklarung: Ein Nachtrag zu den Untersuchungen uber die Landoltsche 
Reaktion. Vf. verteidigt einige von S k r a b a l  (C. 1927. I. 2874) angegriffenc Punkte 
einer fruheren Arbeit (C. 1924. II. 2223). (Ztsclir. Elektrochem. 34. 113—14. Marburg, 
Univ.) STAMM.

Oscar Knefler Rice, Die Qm,ntenth,eorie ąimsi-unirnolehularcr Gasreaktionen. 
(Vgl. C. 1927. II. 1230.) Die fruher naeh der klass. Theorie berechneten Gleichungen 
werden ąuantentheoret. behandelt, wobei nur die Theorie II beriicksichtigt ist. (Pro- 
eeed. National Acad. Sciences, Washington 14. 113—18.) K l e m m ,

Oscar Knefler Rice, Die Theorie der Zerselzung von Azomethan. (Vgl. yorst. Ref.) 
Die Zers. von Azomethan wird nach den in der vorstehenden Abhandlung gegebenen 
Gleichungen behandelt. Da die spezif. Wiirmen nieht bekannt sind, werden die therm. 
GróCen nach denen verwandter Stoffc geschatzt. Die berechneten Werte sind im Ein- 
klang mit der Erfahrung.. Dabei ist besonders bemerkenswert, dafi nieht nur mit den 
wahrscheinlichsten therm. GróCen eine der experimentellen entspreehende Kurve er- 
halt-en wird, sondern mit allen iiberhaupt yerniinftigen Werten ergeben sich Kuryen, 
die innerhalb der MeCgenauigkeit der Erfahrung entspreehen. Es wird gezeigt, dafi 
durch den ZusammenstoB eines aktivierten mit einem unaktiyierten Molekuł mit grofier 
Wahrscheinlichkeit nur 2 unaktivierte, jedoeli kein aktiviertcs, entstehen, so daB 
hierfiir keine Korrektur notig ist. Die Kettentheorie von CHRISTIANSEN u . K r a m e r s  
erscheint Vf. fiir den yorliegenden Fali zu Folgerungen zu fiihren, die den Verss. wider- 
sprechen. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 14. 118—24. California, 
Inst. of Techn.) K l e m m .
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Oscar Knefler Rice und Herman C. Ramsperger, Theorien der monomolekularen 
Gasreaktiomn bei niedrigen Drucken. II. (I. vgl. C. 1927. II. 1230.) Der Inhalt ist eine 
kurze Wiedergabe der vorst. referierten Arbeit. Kurz wird eiwahnt, daB auch die Zers. 
von A. (vgl. HlNSHELWOOD, C. 192 7 .1. 2967. II. 1657) dureh die Tlieorie II etwas 
besser wiedergegeben wird, ais durch die Theorie I. Hingewiesen wird darauf, daB 
zwar beim Azomethan die gefundenen Freiheitsgrade den spezif. Warmen entsprechen, 
daB sich aber bcim Propionaldehyd u. A. eine ungewohnlich niedrige Zahl von Frei- 
heitsgraden ergibt; das wurde heiCen, daB nur einige Freiheitsgrade an der geeignetcn 
Stelle im Molekuł in Yerbindung miteinander sind, wahrend die anderen unabhangig 
sind. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 617—20. Berkeley, California, Univ.) K l e m m .

S. C. Lind und D. C. Bardwell, Die Synthe.se von Aramoniak durch Alphastrahlen. 
Die Ausbeute an Ammoniak bei der Einw. von a-Strahlen von Radium, fiir die bisher 
nur stat. Verss. vorlagen, wird dynam, untersuclit. Es ergibt sich, daB pro Ionenpaar 

•0,2—0,3 Moll. NHj gebildet werden. .Dabei weehselten die Werte bei Yeiwendung 
von W. ais Absorptionsfl.; bei Zugabe von sehr wenig Saure war die Konstanz etwas 
besser. Um ganz sichere Zahlen zu erhalten, muCten erst die Bedingungen der quanti- 
tativen Absorption so geringer NH3-Konzz. genauer untersucht werden. Die gefundene 
Ausbeute ist zwar lioher ais friiher gefunden, aber im Vergleich mit anderen Rkk. unter 
oc-Strahlung selirniedrig. Die Zers. von NHS geht bei groBen NH3-Konzz. so vor, daB 
pro Ionenpaar 1 Mol. zers. wird, die Geschwmcligkeit wird jedoch bei kleineren Konzz. 
geringer, wie unveróffentliclite Yerss. von LlND u. B a r d w e l l  zeigten. Rechnungen 
iiber die Konz., bei der Zers. u. Bldg. im Gleichgewicht sind, zeigen, daB auch auf 
Grund der vorliegenden Verss. eine Abnahme der Zers.-Geschwindigkeit mit fallender 
Konz. anzunehmen ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 745—48. Minneapolis [Minn.], 
LTniv.) Klemm.

H. M. Mc Laughlin und F. E. Brown, Die Zersetzung von Kaliumchlorai. III. Die 
■Wirkung des Drucks auf die Zersełzung von Kaliunichlorat-Mangandioxyd-Mischungen. 
(II. vgl. C. 1926. II. 1236.) Der auBere Druck hat einen deutlichen EiniluB auf die 
Zers.-Geschwindigkeit auf das Gemisch 2KC103-Mn02, das sich bei Atmospharen- 
druck bei 200° zersetzt. Es gibt fur jede Temp. einen Druck, oberhalb dessen die 
Zers. auBerst langsam ist bzw. gar nicht vorschreitet. Die beginnende Zers. laBt sich 
schon boi 70° nachweisen, bei Erhóhung der Temp. steigt die Geschwindigkeit; aber 
selbst bei 40° iiber der spontanen Zers.-Temp. bleibt bei mehrstd. Erhitzen unter 
500 at noch unzersetztes KC103. Wird von irgendeiner Temp., bei der die Zers. be- 
gonnen hat, auf Zimmertemp. abgekuhlt, so tritt — abgesehen von dem nach den 
Gasgesetzen zu erwartenden Drucknickgang — keine weitere Druckabnahme ein. 
Ebensowenig laBt sich aus KC1 -j- 0 2 bei 100 at bei 145° KC103 gewinnen. Alles dies 
beweist, daB das Aufhóren der Zers. nicht durch die Annaherung an einen Gleiehgewichts- 
zustand bedingt ist. — Die Katalyse der Zers. von KC103 durch MnO„ wird durch 
W. gefórdert. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 782—S9. Ames, Jowa State Coli.) K l e m m .

Susumu Miyamoto, Uber die Oxydation des Natriumsułfiłs in Nalriumcarbonat- 
losung mit Luft. (Vgl. C. 1928. I. 2041.) Die Oxydationsgeschwindigkeit des JVa2/S03 
in Na2C03-Lsgg. versehiedener Konz. wurde beobachtet. Es ergab sich, daB dieselbe 
unabhangig von der Konz. des NasS03 ist, aber eine lineare Funktion von der Konz. 
des Na2C03 darstellt, unter der Bedingung, daB [Na2C03] groBer ais 0,02-n. ist. Der 
EinfluB der Temp. ist gering. Die Losungsgeschwindigkeit des 0 2 in Na2C03-Lsgg. 
^vurde indirekt berechnet, wobei sich etwas geringere Werte ais fiir die Losungs
geschwindigkeit in NaOH ergaben. (Buli. chem. Soc. Japan 3. 76—82. Hongo, Tokyo, 
Inst. of Physical and Chem. Research.) E^SZLIN.

Gregory Paul Baxter, Dreiundrierzigster jahrlicher Bericht der Atomgewićhts- 
kommission. 1927 veroffentlichte Bestimmungen. KurzgefaBter, unkrit. Bericht iiber 
Neubestst. an B, C, N, Ne, Cl, Sc, K, Ar, Y, Ag, Sb, Dy. Am Ende sind Bestst. all- 
gemeinerer Natur u. die neusten Werte von ASTON angefiihrt. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 50. 603—17.) K l e m m .

Johannes GteiBler, Die spezifischen Gemchte bzw. Volumina der lonen und ihrer 
Yerbindungen, darunter auch einiger Metalle ais Verbindungen des Metallions mit dem 
Elektron. Wenn zwei Ionenyołl. U u. V bei der Bldg. einer Verb. zusammenkommen, 
so ist das Molvol. dann nicht gleieh der Summę U Ą- Y, sondem analog einem Gesetze 
der Astrophysik fiir die Addition von Massen gilt hier: Molvol. =  U Ą- Y  U - F/o1, 
d. h. es tritt ein korrektives Glied auf, das im Nenner die Konstantę as (yoii der Di- 
mension eines Yol.) enthalt, eine GróBe, die an Stelle eines Prod. eingesetzt ist, dessen
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einzelne Faktoren bis jetzt nicht bekannt sind. Die genannte Formel erhalt Vf. aus 
einer yon H e x g l e i x  (C. 1924. I. 1311) gegebenen Gleichung fur das Molyol. yon 
Verbb. U -f- V stellt den von willkurlichen ilaCen freien additiyen Teil des Molyol. 
dar, wie er sich aus der Raumerfiillung der isolierten Ionen zusamruensetzt, u. das 
korrektire Glied Z7- F/a2 die Aufąuellung oder Zusammenziehung, die beim Zusammen- 
treten der Ionen zum Kiystall erfolgt. Die additiyen Ionvoll. einer Anzahl einwertiger 
u. zweiwertiger Ionen werden zusammengestellt (auf Grund der Angaben yon H e x g - 
LEIN, insbesondere seiner Best. spezif. Gewichte). Das additiye Ionenvol. des Elektrons, 
des OH', des F' u. des O" ist negatiy zu setzen. Nach H E N G LEIN  ist a1 fiir einwertige 
Ionen 54,42 ccm (fur das Elektron aber —26,44 cem) u. fur zweiwertige Ionen 12,75 ccm. 
Die auf Grund der Werte fur die Ionenyoll. berechneten Molvoll. fur Yerbb. positiver 
u. negativer einwertiger bzw. zweiwertiger Ionen zeigen im allgemeinen gute tber- 
einstimmung mit den beobacbteten (weniger gute bei Sauren u. bei Hydroxyden). 
Es werden noeh einige Falle des Zusammentretens von zwei negatiyen einwertigen 
mit einem positiven zweiwertigen łon betrachtet, insbesondere die Yerb. zwischen 
zwei Elektronen u. den zweiwertigen Erdalkaliionen. Bei Mg, Ca, Sr besteht gute 
Obereinstimmung zwischen beobachtetem u. berechnetem Molyol. (nicht bei Ba). 
(Ztschr. Elektrochem. 34. 86—91.) Stam m .

W ilhelm Biltz, U ber Molekular- und Alommlumina. XVIL Zur Raumchemitt und 
Maęnelochemie fesler Cyanide. (XVI. vgl. B irk , C. 1928. I. 286.) L Raumchemisch&s. 
Gomoinsam mit W. Eschweiler u. A. Bodensiek werden dio Dichłen zahlreicher kom- 
pleser Gyanido bestimmt. Fur eine grofle Anzahl von Cyaniden werden Arbeitsvor- 
schriften gegobon, die zum Teil von E. Birk, F. Kornmehl u. B. Feldmann aus- 
gearbeitet sind; fur eine Reihe von Salzen sind auch die Lósliehkeiten bestimmt. An 
bisher nicht beschriebenen Salzen werden dargestellt: ZnNi(CN)t : aus KjNifCIs^-Lsg. 
mit ZnSO, gefallt; griinlichgelb amorph. NiAn2(CN)i : KAu(GX)2-Lsg. ergab beim 
Fallen mit Ni(N’0 3), einen weiCen, fein krrstallinen Nd., der aber zu wenig Au enthielt. 
Nach 1/1-std. Digerieren auf dem W.-Bade mit 0,5% H2S04 u. 4-tagigem Trocknen 
bei 150° im Vakuum wird reines, gelbes Anhydrid erhalten, das wieder weiBes Hydrat 
ergibt. X u  1V(CN)%: gelbgriine Fallung; nach dem Trocknen — 3 Tage bei 150° im 
Takuum — graubraun, bleibt amorph. Abrauchen mit konz. H2S04 ohne siehtbare 
Einw., Kónigswasser zerstórt den Komples sofort. Die Dichtemessungen selbst sind 
zwar auf einige Zehntel °/o genau, jedoch ist wegen yerschiedener Fehlerąuellen 
(amorpher Zustand der Praparate, Einschlusse, Pseudovolumina beim Abbau yon 
Hydraten) die Sicherheit des Resultats wesentlich geringer. Mit den bekannten 
Róntgendichten kommen die erhaltenen Werte meist gut iiberein (Differenz <  l°/o)- 
Zur Auswertung nach dem Yolumensatz (ygl. C. 1927. I. 3) lag zwar keine direkte 
Messung an festen Cyan vor; jedoch fuhren yerschiedene Wege (fi. Cyan, Isosterismus, 
organ. Substanzen, Calciumcyanamid) zu Nullpunktswerten zwischen 20 u. 24 ccm. 
Die meisten einfacJien Cyanide ergeben ebenfalls Werte zwischen 20 u. 24 ccm; 
die zweiwertiger Metalle sind weitraumiger [Ausnahme: Ni(CN)2 mit 20 ccm]. Bei 
Kaliumdoppelcyaniden ist die Kontraktion um so gróSer, je hoher die Koordinations- 
zahl; Gleiches giltfur WERXERsche Ammoniakate (z. B. fiir die Luteosalze ygl. C. 1927. 
II. 1551), nicht aber fur die schwach komplexen. Jedoch laBt sich bei den Cyaniden 
ein Zusammenhang zwischen Bestandigkeit u. Raumbeanspruchung nicht erkennen. 
Wesentlich ist femer die Stellung des Zentralatoms im period. System; in jeder Gruppe 
wachst mit steigendem At.-Gew. die Dilatation; der Befund wird durch Vergleich mit 
der Lóslichkeit bestatigt. Wird statt K H eingefiihrt, so andert sich nichts Grund- 
satzliches. Bei ScJiicermeialldoppelcyaniden zeigen sich zum Teil dieselben Werte wie 
bei den Kaliumsalzen, zum Teil sind sie aber yiel weitraumiger. Es wird hier auf die 
Polymerisation der Schwermetalldoppelcyanide hingewiesen (ygl. R e i h l e n  u . Z im m er- 
MA20T, C. 1927. I. 589). Gnmdsatzłich fur diese spricht, daC nach A b e g g  u . B o d - 
iJŁn'DER meist das edlere Metali das Zentralatom des Kompleses, das unedlere das 
Einzelion bildet. Sind beide nahezu gleichedel, dann werden die schemat. Formeln 
Ni,[Fe(CN)s] u. FeNi[Ni(CX)s] gleich wahrscheinlich. Fur eine derartige Auffassung 
spricht auch, daB aus Ni[Au(CN),] nur die Halfte des Ni mit Dimethy]glyoxim gefallt 
werden konnte. Raumchem. ist aber zu bemerken, daB in diesen Fallen meist der n. 
Cyanwert auftritt, so daB eine Deutnng erschwert ist.

Fur eine Reihe yon Hydraten u. Cyanosalzen, dereń Dichten aus der Literatur 
bekannt sind, ergeben sich n. Cyanyolumina; ebenso stimmen die Werte fiir die von 
H a s s e l  u . S a l v e s s e x  (C. 1928. I. 151) rontgenograph. gemessenen Cyanosalzen
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von Kobaltiammoniakaten gut mit den Dichtebestst. iiberein. SchlieBIieh werden 
hnallsaure Salze (Sauerstoffwerte 1,6-—3,9 ccm) u. Rhodanide (S £  15 ccm) kurz be- 
sprochen. — II. Magneloćhem. Messungen. (Verss. unter Leitung von E. Wedekind.) 
Nach einer Regel von SlDGWICK sind die Komplexe, dereń effektive Atomnummer 
gleich der eines Edclgases sind, beyorzugt; auch werden in diesem Falle sonst para- 
magnet. Zentralatome nach W e l o  u . BAUDISCH diamagnet. Diese Regel ist auch bei 
den Cyaniden erfiillt. Die Abweichung der effektiven Atomnummer von der des Edel- 
gases entspricht nahezu der BOHRschen Magnetonenzalil (vgl. dazu BOSE, C. 1927.
II. 2157). Ferner zeigen sich auch die nach SlDGWICK ala besonders bestandig zu 
erwartenden Koordinationszahlen au ch  ta ts iich lich  bevorzugt, z. B . K3Cu(CN)4. — 
Isomere Diamminkobaltchloride erwiesen sich ais gleich magnet.; Luleokoballozalat ist 
diamagnet., obwohl es raumchem. vom Luteochlorid abweicht. Hingewiesen wird 
darauf, daB die Hexammine des Fe11 nicht auffallend bestandig — u. wohl auch para- 
magnet. — sind, obwohl sie an sich dieselbe Vorzugsstellung haben sollten wie die 
Luteosalze. Im Dipyridylkomplex ist jedoch ein diamagnet. Fe^-Salz bekannt (vgl. 
B e r k m a n n  u. ZoCHER, C. 1927. I- 2887). Gar nicht im Einklang mit der Regel von 
SlDGWICK ist der Diamagnetismus von K,[Ni(ON)1], den W. Klemin sowohl am 
Hydrat wie am Anhydrid (dargestellt von C. Fendius) feststellte. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 170- 161—83.) _ K le m m .

W ilhelm Biltz und Gunther Balz, Ober Molekular- und Alomwlumina. XVIII. Das 
Volumen des Amuwniaks in krystallisierten Ammoniumsahen. (XVII. vgl. vorst. Ref.)
1. Durch Vergleich einer Reihe isotnorpher Alkali- u. Ammoniumsalze erhiilt man unter 
der Annahme, daB das Ioncnvolumen der Alkalimetalle gleich dem lialben Atom- 
volumen ist, Werte fiir das Ammoniakyolumen im Ammoniumion, die zwischen 18 u.
22 (Mittelwert 20,3) liegen; das entspricht dem NH3-Volumen in den Ammoniakaten 
u. dem Volumen des Ammoniak -selbst beim Nullpunkt. 2. a) Neu ermittelt wurden 
die NH3-Volumina bei den NH4-Salzen einiger einbas. Sauren. Auch hier finden sich 
bei 5 von 6 untcrsuchten Fallen Werte zwischen 18 u. 21. Nur bei 1,4-Naphthylamin- 
sulfonsaure findet sich 28; eine Erklarung kann fiir diese Abweichung noch nicht ge- 
geben werden. Die Raumbeanspruchung des NH3 ist unabhiingig: vom Leityermogen 
in wss. Lsg. b) Von E. Wulineilberg sind die Dichten der aliphat. Monocarbonsauren 
bei tiefen Tempp. gemessen worden, so daC es moglich ist, die NH3-Werte in den NHr  
Salzcn zu berechnen. Fiir die Anfangsglieder bis zur Propionsaure findet sich NH3 =  18 
bis 19 ccm, bei Butter, Valerian- u. Capronsiiure NH3 =  28 ccm. Die sprunghafte 
Anderung ist kennzeichnend fiir das ,,Entweder-Oder“ des Volumensalzes. c) Fiir 
zweibas. Sauren findet sich mehrfacli, da(3 das erstc NH3-Molekiil mit einem gróBeren 
Volumen addiert wird ais das zweite. Bei der Selensaure betragen die Werte 18 bzw. ' 
24 ccm. Dieser EinfluC macht sich jedoch nicht geltend, wenn man die NH4-Volumina 
durch Vergleich mit den Alkalimetallsalzen gewinnt (siehe oben), er findet sich demnach 
aueh bei den andern Alkali-Metallsalzen u. hebt sich infolgedessen bei dieser Art der 
Rechnung heraus. Die schon friiher angegebenen Dichtemessungen von Balz an freien 
Dicarbonsduren sind bis zur Sebazinsaure vervollstandigt. Infolge der Oszillation 
weichen berechnete n. gefundene Werte etwas voneinander ab; die Mittelwerte fiir eine 
CH2-Gruppe u. das 0 2-Volumen entsprechen gut den berechneten Werten. Die Ammo
niumsalze wurden zum groBen Teil umkrystallisiert. Bei den im Tensieudiometer durcli 
Abbau gewonnenen Priiparaten liegen zum Teil zu hohe Pseudovolumina vor. Die 
NH3-Volumina in den sauren Salzen oszillieren um den Wert 17 ccm; in der Oxalsaure 
ist der Wert etwas groBer (21 ccm). Fiir das zweite NH3-Molekiil finden sich bei den 
niedrigsten Gliedem zu kleine Werte — verkleinernde Wrkg. einer ortlichen Hiiufung — 
bei den mittleren n., bei der Sebazinsaure steigt das NH3-Vol. auf den Wert 28 ccm, 
der sich bei den hóheren Monocarbonsauren ebenfalls fand. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
170. 327—41. Hannover, Techn. Hochschule.) K l e m m .

W ilhelm Biltz und Gunther Balz, Beitruge zur syslemalischen Yerwandtschafts- 
lehre. 46. Messung des umschichtige?i Wechsels der chemischen Verwandtschaft bei krystalli
sierten Dicarbonsduren. (45. vgl. C. 1927. II. 2489.) MiBt man die Ammoniaktensionen 
der sauren u. neutralen Ammoniumsalze, so lassen sich daraus gemaB:
H2I W  +  NH3gasf. =  (NH4)HRfest +  Qx u. (NH4)HRfcst +  NHsgasi. =  (NH4)2R +  Q2 
die auf den f e s t e n Zustand bezogenen Affinitaten der Sauren bestimmen. Es zeigte 
sich, daB die so gemessenen chemischen Affinitatskonstanten ebenso oszillieren wie 
andere physikal. Eigg. Die geradzahligen Sauren (mit kleinem Mol.-Vol.) binden das 
NH3 wesentlich fester ais die ungeradzahligen (mit groBem Molyolumen). Da die Auf-
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weitungsarbeit, die bei der Anlagerung gegen dio Gitterenergie geleistet werden muB, 
bei kleinem Mol.-Vol. gróBer ist ais bei groBem, kann der Untersehied nicht eine Folgę 
der yerschiedenen Aufweitungsarbeiten sein, denn dann inuBtcn sieli gerade bei den 
geradzahligen Sauren groBero Drueke finden. Wiirde man die Aufweitungsarbeiten 
eliminieren, dann ergaben sich noeh groBere Untersehiede. Bei den g e 1 ó s t e n 
Sauren finden sich diese Yersehiedenbeiten nur ganz selwach angedeutct. Eine be- 
stimmte Aussage zwisehen Affinitatswechsel u. Raumbeanspruehung des gebundencn 
NH3 kann nicht gemaeht werden. Yon sonstigen chem. Rkk., bei denen Oszillationen 
zu finden sind, sind die Verbrennungen zu neimen, bei denen sich in den Differenzen 
der Yerbrennungswarmen Untersehiede finden. Gewisse RegelmaBigkeiten beim oxy- 
dativen Abbau (CHALLENOR u. T h o r p e  (C. 1924. 1. 293) sind nur unter Vorbehalt 
zum Yergleieh heranzuziehen, da man nicht weiB, ob man hier wirklich cin Verwandt- 
sehaftsinaB besitzt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 342—46. Hannover, Tcehn. 
Hoehschule.) K l b m m .

F. Wratseliko, Volumchemie. IV. Gemischte Sauerstoffverbindunycn. I. Die Carb- 
oxylgrujjpe. (III. vgl. C. 1928. I. 1833.) Fur dic Monoearbonsiiuren vom Typus 
Cm H2ln 0 2 wurde £  Ê COOII) — —39 berechnet. Dio gefundenen u. bereehneten Werto 
stimmten im allgemeinen iiberein. Es wurden ferner die Werte fiir J£jE(COOH) fiir 
die Monoearbonsiiuren vom Typus CmH2m_ 20 2, CmH2m_40 2, CmH2m_0O2 be- 
reclmet u. mit den gefundenen Werten verglichen. — Auch fiir die Monoearbonsiiure- 
ester wurden die £  li- Werte berechnet u. in Tabellen angegeben. Die Esterwerte 
unterseheiden sich von denen der entspreehenden Carbonsiiuren im allgemeinen um 
+20. Angegeben sind die Werte fiir S  E  der Ester vom Typus CmH2 m0 2 u. CmH2_m_20 2. 
(Pharmaz. Presse 33. 73—76. 92—94. 109.) L. JOSEPHY. "

Elton L. Quinn, Der innere Druck von fliissige?n Kohlendioxyd aus Loslichkeils- 
messuiigen. (Ygl. C. 1928. I. 660.) Ais MaBstab fiir die Beurteilung des Binnendrucks 
kónnen nach HlLDEBRAND die LŚsliehkeitskuryen dienen. Fur fl. C02 ais Losungsm. 
werden die Lósliehkeiten von Naphthalin u. Jod bestimmt. Zu diesem Zweek brachte 
man in den einen Schenkel eines 2-schenkligen starkwandigen Gerats den zu losenden 
Stoff u. kondensierte dann fl. C02. Nach Einstellung des Gleieligewiclits im Thcrmo- 
staten — das schon nach 1 Stde. eiTeieht war; gewartet wurde zur Sichcrheit 6—7 Stdn.
— kippte man die Fl. durch ein Glaswollefilter in den andern Schenkel, der graduiert 
irar. Nach Feststellung der Meniskushóhe kiihlte man, offnete u. lieB das C02 langsam 
abdunsten. Der Riickstand gab dann dio Menge des gel. Stoffs. Zur Berechnung 
brauehte man noeh die D. der Lsg. Diese wurde in starkwandigen Pyknometerróhren, 
die zugeschmolzen wurden, so bestimmt, daB stets etwas mehr von dcm zu lóSendcn 
Stoff vorhanden war, ais der Loslichkeit bei der hochsten Temp., bei der beobachtet 
wurde, entspraeh. Aus den so erlialtenen Werten konnte man die Lósliehkeiten be- 
rechnen. Fiir die Auswertung war wesentlicli, daB die Jodlsg. rein violett aussah, 
Solvatation also nicht eingetreten war. — Nach den Methoden von HlLDEBRAKD 
(C. 1927. II. 904) wurden dann zunachst die Lósliehkeiten mit denen eines „idealen“ 
Losungsm. u. denen von andern leiehtsd. Fil. verglichen. Man erkennt, daB die C02- 
Lsgg. abseits stehen u. nngewóhnlieh gut lósen. Berechnet man den Wert K  der 
Gleichung (T-\og N J N ^ /N -f  =  K  (N2 u. N.,Jt Molenbruch der experimentellen u. 
idealen Loslichkeit, Molenbruch des Losungsm.), so erhśilt man fiir Naphthalin 
wie fiir Jod sehr groBe Werte, die die anderer Losungsmm. sehr ubertreffen. — Die 
aus den Verss. sich ergebende Folgerung, daB der innere Druck von C02 sehr klein ist, 
widerspricht der friiher aus der Messung der Oberflachenspannung gezogenen Folgerung, 
daB er n. ist. Die damals angewendete Vergleichscinheit war offenbar irrefiihrend; 
der Ausdruck y/V'U (bei 20° 0,35) zeigt auf bzgl. der Oberflachenspannung eine Sonder- 
stellung des C02, die den Lósliehkeiten entspricht. (Journ. Amer. chem. Soe. 50. 672 
bis 681. Stanford, Univ. California.) Klemm.

S. Erk, Unsere Kenntnis der ZaliigJceit von Quecksilber. Dio Litoratur iibor dio 
Zahigkeit des Hg wird krit. gesichtet u. daraus eine Formel u. Interpolationstafel 
fiir den wahrscheinlichsten Wert der Ziihigkeitszahl von Hg abgeleitet. Mit Biick- 
sicht auf die Verss. von T a m m a n n  u . H i n n u b e r  (C. 1928. I. 171) wird besonders 
die Frage des Gleitens von H g  an nicht benetzten Flachen behandelt u. die Moglich- 
keit des Gleitens verneint. (Ztschr. Physik 47. 886—94. Charlottenburg.) E. Jos.

Arthur A. Sunier und C. B. Hess, Die Loslichkeit von Silber in Queclcsilber. Vff. 
bestimmen die Loslichkeit von Ag in Hg zwisehen 80 u. 200°. Die sorgfaltig gereinigten
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Komponenten wurden in ein jRohr im Vakuum eingescbmolzen, dureh Schiitteln dic 
Gleichgewichtscinstellung — von oben oder unten — herbeigefiihrt u. dureh Drehen 
des App. u. Offnen einer Capillare yerursaeht, daC die gesatt. Lsg. vom Luftdruek 
dureh ein Glaswollefilter u. eine Capillare in ein grćSBeres, angesehmolzenes GefaC 
gedriiekt wurde. Dabei blieb die ganzo Apparatur — mit Ausnahme der abzubrechenden 
Capillare — dauernd in dem auf 0,1° konstant gehaltenen Olthermostaten. Das GefaC 
mit dem erkalteten Amalgam wurde abgesclinitten, gewogen, dann das Hg — soweit 
moglich — abdestilliert; dabei blieb, wenn im Yakuum bis zum Weiehwerden des 
Pyrexglases erwiirmt wurde, H g: Ag ungefiihr im Yerhaltnis 1: 50 zuriick. Dieser 
Riickstand wurde anatysiert. Die angegebene Methode gab bei Vorverss. fiir Ag Werte 
von 99,73% der Einwage. Die gefundenen Losliehkeiten N  sind (in Atomprozenten): 
80° 0,288; 100° 0,419; 120° 0,587; 140° 0,797; 160° 1,053; 180° 1,356; 200° 1,708. log N 
ist 1/T linear zugeordnet. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 662—68. Rochester, N. Y., 
Univ.) KLEMM.

O. Brani- und A. Ferrari, Fesle Lósungen zwischen Verbindungen von Elementem 
verschiedener Vaknz. Wenn Verbb. von Elementen verschiedener Valenz feste Lsgg. 
geben, so ist das Aquivalentvol. der reinen Verbb. ungefahr gleicli. An Hand rontgeno- 
graph. Daten (C. 1926. II. 2143) wird die Struktur der festen Lsgg. von LiCl u. MgCL 
(liskutiert. (Ztschr. physikal. Chem. 130. 488—94. Mailand, R. Politeenico.) K r u .

Ellis Lloyd, Conrad Bevan Brown, David Glynwyn Robert Bonnell und 
W illiam Jacob Jones, Gleich-gcioicht zwischen Alkohohn und Salzen. II. (I. vgl.
O. 1926. I. 3383.) Es werden die Losliehkeiten einiger Salze (LiCl, NaBr, NaJ, KBr, 
CuClj, BaBr2, Ba(N03)2, CaJ2, CaCl2, CaBr2, Ca(N03)2, MgCI2, Mg(N03)2, CdCl2, CdBr2, 
CdJs, SrBr2, HgCl2, HgBr2, CoCl2, ĆoBr,, NiClj, NiBr,, A1C13, FeCl3 bzw. von Methyl- 
u. Athylalkoholaten davon) in Methanol, Aihylalkohol, Propylalkohol, Butylalkohol, 
n-AmylalJeohol, Isoamylalkohol u. Benzylalkohol ermittelt, ferner die Zus. der festen 
Phasen u. deren Alkohol-Dampfdrucke. Vgl. Tabellen im Original. AlGl3 reagiert 
mit Methanol oder A. heftig unter HCl-Entw., FeCl3 wirkt weniger heftig ein, ober- 
halb 50° entstehen Chlf. u. ein roter, Fc-haltiger Nd., beim Kochen HC1. Unterhalb 
50° laBt sich dic Loslichkcit crmitteln, obwohl in der Lsg. in A. wahrscheinlich C2H6C1 
entstcht. CuCl2 liefert.beim Kochen der gesatt. Lsg. in A. Spuren von Chlf. Methanol 
(D.423 0,78 661) gibt die Alkoholate LiCl +  3 CH40, CuCl2 +  2 CII40 , Ca Ja +  6 bzw. 
2 CH40 , Mg(N03)2 +  6 CH40 , CdCl2 (bzw. CdBr.,) +  3, 2 u. I1/, CII40, N iB r,+
6 CH40, NaJ +  3 CH40 , Ca(N03)2 +  2 CH40 , SrBr2 +  l 1/.. bzw. V". CH40, HgClj - f  
CH40 ; HgBr„ +  CH40, CoCl2 +  3 bzw. 2 CH40, CoBr2 +  6, 3 u. 2 CH40. — Athyl- 
alkohol (Ds 2'5 0,78 505) gibt CuCl +  2 A., MgCl2+ 6 A „  Mg(N03)2 +  6 A., CdCl2 
(bzw. CdBr2) +  lVa A. (blau), CoCl2 (bzw. CoBr2) -j- bzw. 2 A., Ca(N03)2 -j- 2 A., 
SrBr„ +  V» A. — CuCl2 bildet mit Propylalkohol kcin Alkoholat, mit den ubrigen 
CuCl2-f- 2 R-OH in Form griiner Nadeln, CaCl2 u. CaBr3 bilden mit samtliehen unter- 
suehtcn Alkoholcn CaCl, +  3 R ■ OH bzw. CaBr2- j-3 R-OH. — Propylalkohol, Kp.;60 
97,3°, D.425 0,79 970. — Butylalkohol, Kp.;00 117,7°, D .,25 0,805 69. — n-Amylalkohol, 
Kp.7oo 137,2°, D.425 0,809 42. — Isoamylalkohol, Kp.;eo 130,8°; D.42S 0,804 84. — Benzyl
alkohol, D..,23 1,0402. (Journ. chem. Soc., London 1928. 658—66. Cardiff, Univ. 
Coli.) OSTERTAG.

P. Job, Untersuchungen iiber die Bildung anorganischer Komplexe und iiber ihre 
Siabilitdt. (Vgl. C. 1927 . I. 1940. 19 2 7 . II. 2169.) Die Komplexbldg. wurde nach der 
spektrograph. u. spektrophotometr. Methode untersucht u. die Formel u. die Gleich- 
gewichtskonstante (K) berechnet. Die Messungen sind bei 16° angestellt. Fiir HgJ„ +
2 J ' =  [HgJ4]" ist K  =  1,2-10-8, fiir Ag’ +  2 NH3 =  [Ag(NH3)2]‘ K  =  2,75-10'8, fiir 
A g + 2  en (en =  NH,-CH2-CH,-NH2) =  [Ag(en),]’ Ż  =  1,45-10-8, fiir Ag' +  
C2HcNHs =  [Ag(C2H5NH2)2]' K =  1,73-10^8 fur [Ag(NH(C2H5)2)2]' K  =  9,33-10-8, 
fiir [Ag(NH(CH3)2)„]' K  =  1,23-10~6, fiir [Ag((CH2)6N4)„]K =  3,2-10”4, fur [Agen]' 
t f = 1 0 - 5, fiir [Ag(NH(C2H5)2)]‘ K = 7 ,7 -10~ \  fur [Ari\T4(CH2)0j-A' =  7,7-10“3, fiir 
rcu (In)2r  K  =  1,5 X 10-«, fiir [TI(NH3)]‘ K  =  8,3, fiir [Tl (en)]’ K  =  0,4, fur [Cd J4]", 
K  =  1,2-10-5, fiir CdS04 +  4 KBr =  K„S04 +  K,CdBr4 K  =  2,8, fur [J3] K  =  1,25- 
10-3, fiir [Br3]' A' =  3,5-10-2, fur [BrJ„]' K  =  5,4-10'2, fiir [C1J2]' J ? = 2 ,8 -1 0 -1, 
fiir [CIBr,] K  =  1,9- 10~ł, fur 3 J2 +  (KJ)a =  3 KJ3 in alkoh. Lsg. bei 14° ist K  =  2,7- 
10-4 u. fiir J, KBr =  KBrJ2 in alkoh. Lsg. bei 15° ist K  =  10~3, fiir KHgCl3 ist K  — 
2-10~\ fiir HgCl2 +  4 B r ~  =  [HgBr4]" +  2 Cl' ist K  =  1,5-10^ u. fiir [HgBr4]' aus 
HgBr2 -f- 2 Br' ist K  =  1,7-10- '. (Ann. chim. [10] 9. 113—203.) ENSZLIN.
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W. C. Hansen und L. T. Brownmiller, Gleich-gemchlsstudien iiber Aluminium- 
und Eisenoxyd und iiber Verbindunqen derselben mii Magnesia und Calciumozyd. 
AICI3 u. FeCl3 wurden mit NH3 gefiillt u. der Wandel in der Krystallstruktur verfolgt. 
Die aus alkal. Lsg. gefallte Tonerde entspricht nach Troeknung boi 110° der Formel 
A120 3 • 3 H20, hat a ber ein anderes Rontgenspektrum ais Gibbsit. Sic verliert bei 
200—215° 2 Moll. W. u. wird amorph. Nach Erhitzen bei 900—950° entstelit eine 
Krystallstruktur, die weder a- noch (J-A120 3 entspricht. Sie wird ais y-A120 3 be- 
zeichnet u. Konstanten angegeben. Bei 1-std. Erhitzung bei 1000° bis zu 1200° wird 
die Umwandlung in Korund bewirkt. Zwischen 200 u. 900° scheint ein Bereich zu 
sein, in dem die gefallte Tonerde amorph ist. Gefiilltes Eisenoxyd wird nach 1 Stde. 
boi 300° in Hamatit verwandelt. Ein Bauxit aus Arkansas scheint meist aus Gibbsit 
zu bestehen. Das System Korund-Hamatit wurde dureh Unters. der zusammen 
gefiillten Ndd. studiert. Sio wurden auf 1200° erhitzt. Hamatit nimmt bis 15% 
Korund in fester Lsg. auf, Korund nimmt selir wenig Hamatit in fester Lsg. auf. 
Es wurden 2 neue Verbb. hergestellt: 4 CaO • 2 MgO • A120 3 • Fe20 3 u. 2 CaO-MgO- 
Fe20 3. Ihro Konstanten werden angegeben. Die folgenden Systeme bilden voll- 
stiindige Mischungsreihen: 4 CaO • 2 MgO• A120 3• F e,03-4 CaO• AL03• Fe20 3, 4 CaO•
2 MgO-Al20 3-Fe20 3-2 Ca0-M g0-Fe20 3, 2 Ca0-M g5-Fe20.,-2 Ca0-Fe20 3,' 4 CaO-
2 MgO-Al20 3-Fe20 3-2 Ca0-Fe20 3, 4 Ca0-Al20 3-Fe20 3-2 Ca0-Fe20 3. Der Wandel
im Brechungsindex in diesen Systcmen wird gezeigt. Bis zu 2% A120 3 kann in 3 CaO • 
A120 3 u . in 5C a0-3A l20 3 durch Fc20 3 ersetzt werden. Mg0-Al20 3 u. Mg0-Fe20 3 
werden hergestellt u. das Rontgenspektrum ermittelt. (Amer. .Tourn, Science [SlLEl- 
MAn ] [5] 15. 225—42. Washington, Bureau of Standards.) S a l m a n g .

W. C. Hansen, L. T. Brownmiller und R. H. Bogue, Untersuchungen iiber das 
System GaO-Al^O^Fe^O .̂ Vff. untersuchten die beiden binaren Systeme CaO-Al2Ot 
u. CaO-Fefiz, uin daraus auf das fur die Erforschung des Portlandzements wichtige 
Dreistoffsystcm Ca0-Al20 3-Fe20 3 Schliisse ziehen zu kónnen. Die Schmelzen wurden 
in Platinófen vorgenommen u. in moglichst kurzer Zeit durehgefUhrt, um eine Dis- 
soziation des Fe20 3 zu yermeiden. Die Schmelzpunkte konnten nur durch Aufnahme 
von Erhitzungskurven bestimmt werden, da es nieht gelang, die Schmelzen zu Glasern 
abzuschrecken. Es fand sich die ternare Verb. 4 CaO-Fe20 3-Al„O3, die bei 1415 ±  5° 
kongruent schmilzt. Sie kann aus ihren Komponenten bei wescntlich niedrigeren 
Tempp. erhalten werden. Ihro physikal. u. opt. Konstanten wurden bestimmt. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 396—406.) G o t t f r ie d .

L. Vegard undHjalmar Dale, Untersuchungen iibe.r Mischkrystalle und Legierungen. 
Das System Pb(N03)2-Ba(N03)s zeigt liickenlose Mischbarkeit. Die Dimensions- 
anderungen im Gitter wurden gemessen u. ergaben, daC das Additmtategesetz genau 
gilt. Ebenso zeigt das System Cu-Ni liickenlose Mischbarkeit nach dem Additivitats- 
gesetz, wahrend in dem System Gu-Co, obwohl beide ungefahr den gleichen Atomradius 
besitzen u. Co durch die ganzc Mischungsreihe in der flaehenzentricrten kub. Form 
auftritt, nur teilweisc Mischbarkeit herrscht. Das Cu-Gitter kann maximal 13°/0 Co 
u. das kub. Co-Gitter 8% Cu-Atomo aufnehmen. Dio kub. Form des Co-Gitters wird 
durch Spuren Cu stabilisiert. Das Auftreten des kub. u. des hexagonalen Gitters von 
Co ist daher auf geringo Mengen Fremdstoffe zu erklaren. In dem System Cu-Au er
gaben Messungen an sehnell abgekiihlten Legierungen die Erfiillung der Bedingungen 
des Additivitatsgesetzes. Die groGen Abweichungen von B ain  erklaren sich durch das 
Auftreten von Metallverbb. In System NaBr-NH J ir  konnten trotz genauer Unters. 
keine Mischkrystalle festgestellt werden. Beschrcibung der MeCmethoden. (Ztsehr. 
Krystallogr. Minerał. 67. 148—62. Oslo.) ENSZLIN.

D. Mc Intosh, Die Systeme Chloricasserstoff-Athyldther und Chlorwasserstoff-Aceton. 
Die Schmelzpunktskurve der beiden Systeme HCl-(CH3)2-CO u. HCl—(C2/ /5)20  wurde 
aufgenommen. In einem GefaB, welches mit elektromagnet. Riihrung u. einem Thermo- 
element versehen war u. mit A.-C02 gekiihlt war, wurden die Messungen rorgenommen. 
Schwierigkeiten bereiten die Ubersattigungserscheinungen, welche durch kleine Krystalle 
C6H10O-HBr oder CeH10O-2HBr aufgehoben wnirden. Im System A.-HCl wurden
3 Verbb. festgestellt, welche bereits von Maass u . Mc INTOSH beschrieben wurden. 
Im System Aeeton-HCl wurden zwei Yerbb. bei 50 Mol-% Saure (F. —77°) u. bei 
76 Mol-% Saure (F. —81°) festgestellt. Lsgg. mit mehr ais 60 Mol-% Saure erstarren 
unterhalb ihres F. zu einem Glas. AuBerdem fallen 3 Punkte aus der Kurve, welche aus 
einem kreideartigen von den 2 Verbb. versehiedenen Prod. erhalten wurden, wenn 
dasselbe geschmolzen u. neu gekiihlt wurde. Der F. dieser Verb. ist bei 50 Mol-% Saure
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wesentlich tiefer (unter —90°). (Buli. chem. Soc. Japan 3. 82—86. Halifas, Canada, 
Dalhousie Univ.) E n s z l in .

A ,. A tom struktur. R ad loch em ie. P h otoch em ie.
N. Bohr, Das Quantenpostulat und die neuere Entwicklung der Atomisłik. Vortrag. 

(Naturwiss. 16. 245—57. Naturę Suppl. 121. 580—90. Kopenhagen.) E. JoSEPHY.
Jared Kirtland Morse, Die Molekularstruktur von Methan. In Fortsetzung friiheror 

Betrachtungen (ygl. C. 1928. I. 1614) entwickelt Vf. yerschiedene Typen fiir das 
Methan-Molekiil. In Typ I  befindot sich C I+ im Mittelpunkt eines Wiirfels, dessen 
8 Eeken mógliehe Wasserstofflagen bedeuten; je ein Elektron befindet sich auf der 
Mitte der Verbindungslinien C—H-Lage (also ,,Einzel-Elektronen“ -Bindung). Je 
naehdem, welche Stellen von H+ tatsachlich besetzt sind, kommt man zu einem tctra- 
edrischen oder pyramidalen Modeli. Fiir beide berechnet sieh das gleiche Tragheits- 
moment 10,50-10-40 g qcm. C o o l e y  (C. 1926 .1. 1109) fand aus dem Bandenspektrum 
bei 7,7 /i 10,2-lO-10 g qcm. Typ II  enthalt in ahnlicher Anordnung 8 H-Kern-Lagen, 
aber „Doppel-Elektronen“-Bindungen. Je nach der Lage der H-Kerne ergeben sich: 
a) symmetr.; b) unsymmctr. u. c) pyramidales Methan. Triigheitsmoment a) u. c): 
5,60-10~'10 g-qcm; gef. 5,66-10“'10 g-qcm bei 3,31 /i (COOLEY, vgl. oben); fiir b) 3,73- 
10~10 g-qcm; gef. bei 3,5 /i 3,61 • 10- '10 g-qcm (COOLEY). Es kommen also alle berecli- 
neten Tragheitsmomente in den Bandenspektren zum Ausdruck; opt. ist zwisehen 
tetraedr, u. pyramidalem Modeli nicht zu entscheiden. Die Anwesenheit der unsymmetr. 
Form diirftc fiir die von CABANNES u . G a n z i t  (C. 192 6 .1 .  20) beobachtete Anisotropic 
verantwortlich zu machen sein. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 14. 
166—71. Chicago, Uniy.) K lem m .

P. P. Ewald, Die Kryslallsłruktur der Nicliieisenmelalle. Dio Ergebnisso der 
Róntgenunterss. sind an einigen Bcispiclen erlautert. (Metall-Wirtscliaft 7. 435—37. 
Stuttgart, Techn. Hochsch.) W lLKE.

Kurt H. Meyer und H. Mark, t)ber den Ban des kryslallisierten Anteils der Cellu- 
łase. Mit den Ergebnissen der Cellulosechemie u. der Róntgenanalyse steht die Auf- 
fassung am besten in Einklang, daC im krystallisierten Anteil der Cellulose etwa 
40 Glucosereste in ihrer 1,5-Ringform miteinander durcli /9-glykosid. Bindungen in
I,4-Stellung zu einer gerade gestreckten Hauptvalenzkette yereinigt sind u. je 40 
bis 60 solcher Ketten parallel zueinander gelagert sind u. dureh Micellarkrafte zu 
einem Cellulosekrystalliten zusammengehalten werden. Die Identitiitsperiode in 
der Faserrichtung kommt zustande dureh t)bereinanderlagerung von 2 dureh digonale 
Schraubung yerbundenen Hexoseresten. Einige der in monochromat. Cellulose- 
diagrammen beobachteten Aufspaltungen ergeben sich von selbst, wenn man statt 
einer rhomb. quadrat. Form eine schwach monokline quadrat. Form zugrunde legt, 
dereń 6-Achse in der Faserachse liegt, u. dereń monokliner Winkel nur einige Grade 
von 90° abweicht. Die in den Raumgruppen der Klassen C2 u. V moglichen An- 
ordnungen werden fur beide Krystallsysteme diskutiert. Die von H e r z o g  (C. 1926.
II. 387) u. von den Yff. an Ramie beobachteten Veranderungen in der Lage u. In- 
tensitiit der Intcrferenzpunkte bei der Mercerisation weisen darauf hin, daC die Mer- 
cerisation ein leichtes Auseinanderdriingen der vorher miteinander natiy verketteten 
Cellobiosefiiden bedeutet. Unter Berueksiehtigung der Tatsachen iiber Alkalicellulose- 
diagramme kann man sagen, daB die Alkalien in das Gitter eindringen, es aufweiten 
u. deformieren, wobei dureh Einbiegen der Ketten eine Verkiirzung der Identitats- 
periode eintritt, die wohl mit fiir die Schrumpfung bei der Mercerisation yerantwortlich 
zu machen ist. Auch die Vorgange bei der Yeresterung, beim Abbau, bei Quellung, 
Auflosung u. Koagulation von Cellulose u. ihren Estern lassen sich auf Grund der 
von den Vff. angegebenen Struktur yerstehen. Auf die zur Faserrichtung parallelen 
Hauptyalenzketten ist die groESe Festigkeit der Struktur gegen iiuCere Eingriffe 
zuriickzufiihren; die Lange der Ketten in der Faserachse bestimmt auch die Festigkeit 
in den anderen Richtungen u. damit die Loslichkeit. Sauren u. gewisse Salze wirken 
glykosid. hjTdrolysierend, u. dureh allmahliclien Abbau erhalt man eine Stufcnleiter 
von Zwischenprodd. zwisehen Cellulose u. Glucose, zu denen auch die krystallisierten 
Acetate u . Methylcellulosen von H e s s  u . das Acetylcellosan von PRINGSHEIM z u  
rechnen sind. In dem amorphen Anteil der Cellulose herrscht wahrscheinlich das 
gleiche Bauprinzip der glykosid. Verkniipfung zu Ketten, indem an den Randem 
der Krystallite die im Innern gut orientierten Ketten allmahlich in Unordnung ge- 
raten u . in amorphe „Rindensubstanz“ iibergehen; moglicherweise sind auch andere
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Bausteine ais Glucose glykosid. an die Cellulose gekniipft. Bei der Nitrierung bleiben 
die Glucoseketten bestehen; die Saure dringt in die Zwisehenraume zwisehen den 
Cellobiosefaden ein, weitet das Gitter in der a- u. c-Richtung auf u. verbiegt es u. 
bringt daher die Interferanzen langsam zum Yerseliwinden; im Falle yollstandiger 
Nitrierung stellt sieh dann ein neuer Gleichgewichtszustand ein, der aber durch das 
Beisammenbleiben der Cellobiosefaden eine bestimmte Orientierung in der Faser- 
richtung beibehiilt. Ein Teil der bei den Diagrammen der regenerierten Cellulose 
beobaehteten UnregelmaBigkeiten hangt wahrscheinlieh mit der nicht ganz idealen 
Ordnung der Krystallite zusammen. Die Ubertragung des klass. Molekiilbegriffs 
auf die durch Hauptvalenzen zusammengehaltenen Cellobiosefaden wird abgelelmt. 
Bei der Einw. von Alkalien auf Cellulose dringt das hydratisierte Alkali zwisehen 
die Hauptvalenzketten, u. das Gittergeriist wird erweitert, aber nicht gesprengt; bei 
Einw. von Sauren werden dagegen die Krystallite selbst zerschlagen, wobei sich ilire 
Oberflache starlc positiy auflad. Die Maskierung der endstandigen Aldeliydgruppo 
beruht wahrscheinlieh darauf, daB die endstandigen „Oxyamylenoxyd“-Gruppcn 
in der natiyen Cellulose ais Liivoglucosanresto anhydrisiert sind (ZusammenschluB 
von f- u. 6-Hydroxyl unter Austritt von W.). Boi der Koagulation der Lsgg. von 
Cellulose oder Celluloscestern ist eine Aneinanderlagerung von Teilclien nn den Langs- 
seiten anzunehmen; diese Aneinanderlagerung zu Sekundartcilchen hat mit einer 
wirklichen Rekrystallisation nichts zu tun. -— Das gleiehe Bauprinzip der Haupt- 
valenzverknupfung in Kettcn-, vielleicht auch in Netzbausteinen, findet sich bei 
zahlreichen anderen Naturprodd., u. auch die Technik bedient sich seiner fiir Materialien 
von hoher mechan. Widerstandsfahigkeit (Glyptal, Bakelit usw.). In allen diesen 
Stoffen spielen neben den Hauptvalenzen auch die die Ketten aneinanderhaltenden 
Micellarkrafte eine Rolle, die aber nur bei geniigender Lange der Hauptyalenzketten 
die GroBenordnung von Hauptvalenzen annehmen u. damit Festigkcit, Scliwer- 
lóslichkeit u. Zahigkeit des ganzen Gebildes herbeifiihren konnen. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 61. 593—614. Ludwigsliafen, Hauptlab. der I. G. Farbenindustrie A.-G.) K ru .

R. 0 . Herzog und w. Jancke, Zur Krystallilanordnung der Cellulose in einigen 
Pflanzenobjekłen. Vff. untersuchten Clematismark, Filamente von Centaurea mon- 
tana, Stengeloberseite der Jerichorose u. Rotholz der Douglasfichte, bei denen in der 
Łangsachse des Objekts die Doppelbrechung sich ais negativ erweist, um eine zweite 
ldentitatsperiode experimentell festzulegen, die fiir die Ermittlung der krystallograph. 
Zelle der Cellulose wichtig wśire. Mit Hilfe des Rontgendiagramms hat sich jedoeh 
nur die bekannte ldentitatsperiode tangential zur Spirale ermitteln lassen. (Naturwiss. 
16. 238. Berlin-Dahlem.) MlCHEEL.

J. Frenkel, Zur Wellenmechanik des rolierenden Elektrons. Vorl. Mitt. (Ztschr. 
Physik 47. 786—803. Leningrad.) E. J o s e p h y .

J. Franek, Beitrag zum Problem der Wiedervereinigung von Ionen und Elektronen. 
Vf. behandelt dio Wiedervereinigung yon Ionen u. Elektronen, u. zwar im 1. Teil der 

V̂rbeit die Wiederyereinigung unter Licht-emission, im 2. Teil die Wiedervereinigung 
unter der Einw. eines DreierstoBes, an dem zwei Elektronen u. ein łon beteiligt sind. 
Es wird die Hypothese aufgestellt, daB bei Ionisalionsprozessen das abgegrenzte Elektron 
unter Ausstrahlung wieder vom łon eingefangen werden kann, ehe es sich aus der Ein- 
fluBsphilre des Atoms entfernt hat. Diese Hypothese ermoglicht im Bereieh hoherer 
Geschwindigkeiten die Deutung der Anregungsfunktion, d. h. des Ganges der Intensitat 
der Spektrallinien ais Funktion der kinet. Energie der sie anregenden Elektronen. Der 
vom Vf. angenommene WiedervereinigungsprozeB, der auch ais Anregungsleuclilen der 
Kontinua an den Serienenden besehrieben werden kann, sollte die gleiche GróBen- 
ordnung der Wahrscheinliehkeit haben, wie ein ProzeB der n. Wicdervereinigiuig bei 
einem ZusammenstoB. Verss., die Kontinua an den Serienenden unter Bedingungen 
zu beobachten, bei denen die n. Wiederyereinigung ausgeschlossen ist, verliefen bisher 
negativ. — Im 2. Teil der Arbeit wird die Wiederyereinigung unter der Einw. von 
Dreiersldpen zwisehen positiyen Ionen, Primarelektronen u. Sekundarelektronen be- 
lnandelt. Es wird yersucht, durch die Annahme eines derartigen Prozesses, der eine 
Umkehrung der StoBionisation darstellt, die Beobachtungen von LANGMUIR (C. 1926.
I. 1504) iiber das Entstehen einer MAXWELLschen Geschwindigkeitsverteilung von 
Kathodenstrahlen in hochionisiertem Gas zu deuten. (Ztschr. Physik 49. 509—16. 
Journ. Franklin Inst. 205. 473—79. Gottingen, II. Physik. Inst.) LESZYNSKI.

Leonard B. Loeb und L. Dusault, Die Beu-eglichkeilen von Oasionen in H2S-HZ- 
Gemischen. (Vgl. C. 1928. I. 1495.) Die fniher (Physical Rev. [2] 27 [1926]. 642) ge-
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gebenen Werte fiir Ionenbeweglichkeiten in HzO u. H2S sind nicht zuyerliissig, da der 
yerwendete H 2S yermutlich nicht ganz rein war. Es wird die Reindarst. von H„S be- 
schrieben. In diesem ergaben sich die Bcweglichkeiten fiir negative Ionen zu 0,69 cm/sec 
pro Volt/cm u. fiir positiye zu 0,71 cm/sec bei Atmospharendruck. Fiir negatiye Ionen 
seheint die Beweglichkeit unabhangig vom Druck zu sein, das inyerse Druckgesetz 
scheint aber fiir positiye Ionen nicht ganz streng zu gelten; es findet sich ein geringer 
Abfall. Diese Tatsachen sprechen gegen die Theorie von ALEXEIEVSKY (Physical 
Rev. [2] 27 [1926]. 811), die einen Anstieg von etwa 10% bei geringen Drucken ver- 
langen wiirde. — Ganz reines Gas zeigte unterhalb 50 mm Druck freie Elektronen. 
Damit steht H2S in seinem Vermogen, Elektronen festzuhalten, zwischen Luft u. 0 2. — 
In Gemischen von H2S u. H20  folgten die Beweglichkeiten nicht ganz der Mischungs- 
regel von BLANC (Journ. Physiąue 7 [1908]. 825); geringe Mengen vonH2S erniedrigtn 
die Beweglichkeiten von positiven u. negatiyen Ionen. (Proceed. National Acad. Sciences, 
Washington 14 . 192—99. California, Univ.) K l e j iMi

B. Venkatesachar, Dichte eines leuchtenden Gases und die Lichlemission ton 
Ałomen in meiastabilen Zustanden. Die Annahme von Bo WEN (C. 19 2 8 . I. 297), daB 
kleine D. in den Sternen die Emission der yerbotenen Linien begiinstigt, wird durch 
den Befund des Yf. (C. 19 2 8 . I. 644), daB die Intensitat der yerbotenen Hg-Linio 
X 2270 zunimmt, wenn dio D. des Dampfes im Hg-Bogen yerringert wird, gestiitzt. 
(Naturo 121 . 356. Bangalore [Ind.], Central Coli.) E. JOSEPHY.

T. L. de Bruin, Ober das Funkenspektriim des Argons (Aru ). Vf. hat das ,,blaue“ 
Spektrum des Arn analysiert, ein Dublett- u. Quartettermsystem gefunden u. eine 
groBe Anzahl von Linien klassifiziert. (Naturwiss. 16 . 238. Amsterdam, Univ.) E. Jos.

H. G. Gale, G. S.M onk und K. O. Lee, Wellenlangen im sekunddren Wasserstoff- 
spektrum. Die Wellenlangen von 3064 Linien zwischen 3394 u. 8902 A wurden gemessen 
mit einer Genauigkeit von mindestens 0,0035 A. Das sek. Spektrum des Wasserstoffs 
wurde mit einem Rowlandgitter mit einer Dispersion yon 2,63 A/mm u. einem theoret. 
Auflosungsvermógen von 80 000 in erster Ordnung photographiert. (Astrophysical 
Journ. 67 . 89—113.) E. J o s e p h y .

B. Trampy, Die kontinuierliche Absorption im Natriumdampf. Es wurdo dio 
kontinuierliche Absorption bei der Grenze der Hauptserie des Na untersucht. Von 
der Scriengrenze an nimmt der Absorptionskocffizient des Grenzkontinuums mit 
abnehmender Wellenlange rasch ab. Bei der Seriengrenze geht die Grenzabsorption 

' kontinuierlich in die Linienabsorption iiber. Bei hohen Tempp. wird auBer dem Grenz- 
kontinuum auch eine kontinuierliche Absorption zwischen den Hauptserienlinien 
beobachtot. (Ztschr. Physik 47. 804—13. Trondhjem, Techn. Hochsch.) E. Jos.

Arthur S. Fairley, Die Breite der D-Absorptionslinien in Natriumdampf. Dio 
Br e i te der D-Linien in Absorption in Na-Dampf wurde im Temp.-Gebiet zwischen 
180—380° gemessen. Die Mcssungen bestatigen die Ergebnisse von STEWART (C. 1924.
I. 1631). Ein Vergleich des Sonnenspektrums mit dem kiinstlich erzeugten Spektrum 
zeigt, daB die D-Linien im Sonnenspektrum durch eine Saule von nur 4 X 1013 nicht 
ionisierten Na-Atomen pro qcm in der Sonnenatmosphare erzeugt werden kónnen. 
(Astrophysical Journ. 67 . 114—22. Princeton, Univ.) E. JoSEPHY.

J. cTMc Lennan und Richard Ruedy, Die mit der Bandenfluoreseenz der Alkali- 
melalle verknupften Atomspeklrallinien. Wenn das Bandenfluorescenzspektrum des 
Na-Mol. angeregt wird, treten gleichzeitig damit immer die gelben Linien des Na- 
Atoms auf, auch wenn das anregende Licht frei von A 589 u. 330 m/i ist u. also nicht 
direkt die Atomlinien angeregt werden kónnen. Die Emission der Atomresonanz- 
linien ist das Ergebnis der Dissoziation der angeregten Moll. u. eine Energiebetrachtung 
erklart auch, daB die D-Linien in den Fiuórescenzspektrogrammen auch bei niederen 
Tempp. u. Drucken sehr breit sind. Fiir K  gelten dieselben t)berlegungen. (Naturę 
1 2 1 . 500—01. Univ. of Toronto.) E. J o s e p h y .

R. C. Gibbs und C. V. Shapiro, Ein speklroskopisches Kriterium fiir die benzoide 
Struktur in einigen Typen von Triphenylmethanderivaten. Im Yerlaufe der Unters. 
der Absorptionsspektren von Triphenylmethanderiw. ( v g l .  ORNDOEFF, GlBBS u . Mit- 
arbeiter, C. 19 2 6 . II. 537. 1 9 2 7 . II. 786) stellte sich heraus, daB die Deriw. yon b eD - 
zoider ( =  lactoider) Struktur in ihrem Absorptionsspektrum in neutraler alkoh. Lsg. 
ein Paar yon Banden aufweiscn, die etwa 100 mm-1 auseinanderliegen u. in der Gegend 
zwischen den Freąuenzzahlen 3500 u. 3700 (mm-1) sich befinden. Beide Banden sind 
im allgemeinen yerhaltnismaBig schwach, haben etwa dieselbe Intensitat u. ihr durch- 
schnittlicher molekularer Absorptionskocffizient war bei allen untersuchten Yerbb.
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von derselben GróBenordnung. AuCer in den sohon untcrsuchtcn Verbb. wurden die 
beiden Banden festgestellt bei o-Kresolphthalem, Phenoltetrachlorphlhalein, o-Kresol- 
tetrachlorphthalein, Hydrochinonphthalein, Fluoran, Dichlorfluoran, Fluoresceindiacetat, 
Hydrochinonphthaleindibenzoat, Phenolsidfonphthaleindidthylalher, o-Kresolsulfonphtlia- 
leindidthylather. Die beiden letztgenannten Diathyliither sind sehr walirscheinlich 
Iactoid, liefern aber laehsfarbene alkoh. Lsgg., was die Tatsache bestatigt, daB die 
bloCe Anwesenheit einer Farbung nicht ausreichend ist, um einen SchluB auf ausschlieB- 
lich chinoide Struktur zu ziehen. Die einzige bisher gefundene Ausnahme ist Dichlor- 
sulfonfluoran, das farblos u. sicher Iactoid ist. Es zeigt ein Bandenpaar bei 3238 u. 
3348, also etwa 300 mm-1 niedriger ais die Bandenpaare der anderen Yerbb. (Proceed. 
National Acad. Sciences, Washington 14. 251—53.) B f.i ir l e .

G. Pokrowski, Ober das Reflexionsver»iógen von komplexen Systemen. Das 
Reflexionsvermogen von dispersen Systemen, welche aus yerschiedenartigen Ele- 
menten aufgebaut sind, wird behandelt. Fur den Fali pulverfóriniger Systeme ergibt 
sich, daB die Reflexionsfahigkeit eines Gemisches nur durch die Reflexionsfahigkeiten 
der Komponenten bestimmt werden kann, was an den Systemen Kreide-RuB, ZnO- 
RuB, ZnO-Ocker, PbCr04-Ultramarin bestatigt wird. (Ztschr. Physik 47. 898—903. 
Moskau, Techn. Hoehseh.) E. JOSEPHY.

C.V.Raman und K. S. Krislinan, Ein neuer Ty pas von sekundarer Strahlung. 
Wenn man annimmt, daB die COMPTONschc ,,unmodifizierte“ Rontgenstreustrahlung 
einem n. oder mittleren Zustand der Atome oder Moll. entspricht, wahrend die „modi- 
fizierte“ Rontgenstreustrahlung Schwankungen aus diesem Zustand entspricht, so 
sollten dementspreehend auch bei der Streuung von gewóhnlichem Licht 2 verschiedene 
Typen von Streustrahlung auftreten. Diesen Effekt haben Vff. sowohl in staubfreien 
Fil. u. in Dampfen beobachtet. (Naturo 121. 501—02. Calcutta.) E. J o s e p h y .

M. Polanyi und G. Schay, Eine Chemiluminescenz zmschen Alkalimetalldampfen 
und Zinnhalogeniden. IC- oder Na-Dampf von etwa 0,01 mm Druck wird mit Dampfen 
von SnClj, SnBr4, SnJ4 ausammen gebracht. Dabei werden die Sn-Salze je nach 
den Vers.-Bedingungen entweder zu den Dihalogeniden oder zu Sn reduziert. Die 
Vff. haben die Bedingungen so gewahlt (DberschuB von Sn-Salz), daB die Red. beim 
Dihalogenid haltmacht u. haben das bei der Rk. auftretende intensiye Luminescenz- 
licht spektroskop, aufgenommen. Das Licht ersclieint dem Auge bei Anwendung 
von SnCl4 blau, bei SnBr4 griin u. bei SnJ4 gelb, aber die Spektren erstrecken sich 
bei der Rk. von K mit SnCl4 etwa von 400—550 m/i, von Na mit SnCl4 von 405 bis 
540 m/i, mit SnBr4 von 440—600 m/i, mit Sn J4 von 500—620 m//, u. zwar sind die 
Luminescenzspektren kontinuierlich. Atome, Ionen u. Elektronen, dereń Vereinigung 
ais Ursaehe des kontinuierlichen Leuchtens in Betracht kommt, lieBen sich nieht 
nachweisen. Es scheint demnach, daB es sich hier um Umsetzungen handelt, bei 
denen mit der chem. Rk. zusammen noch im gleichen Elementarakt eine Liehtaussendung 
erfolgt, wobei der kontinuierliche Charakter des Spektrums durch die mitauftretenden 
Translationsenergien der Rk.-Prodd. entsteht. Energieberechnungen legen nahe, 
daB es sich um die Luminescenz 2 SnCl3 •— >- SnCl2 +  SnCl4 -|- h v handelt, wobei 
SnCl2 u. SnCl4 kinet. Energie mitnehmen. (Ztschr. Physik 47. 814—18. Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physik. Chem. u. Elektrochem.) E. JOSEPHY.

M. Poljakow, Die Kontaktaklivieruiig dis Wassersloffs durch Metalle. (Journ. 
Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 59 [1927]. 847—49. — C. 1927. II. 2264.) R 5 ll .

S. S. Bhatnagar, Hira Lal Anand und Amar Nath Gupta, Untersuchungen iiber 
photochemische Reaktimen. III. Der Einflu/3 polarisierłer Strahlungen auf geurisse 
chemische Reaktionen. (II. vgl. C. 1928. I. 1503; vgl. auch C. 1928. I. 883.) Vff. 
untersuchen die Gesehwindigkeit folgender Rkk. in gewóhnlichem u. polarisiertem 
Lieht: 1. Red. von HgCl2 durch NHi-Oxalat in Ggw. von FeCl3; 2. Zers. von H20 2 in 
alkal. Lsg.; 3. Zers. von K- u. Na-Amalgam durch W. Die beiden homogenen Rkk. 
werden durch polarisierte u. unpolarisierte Strahlen gleicher Intensitat gleieh stark 
beschleunigt, wahrend bei der 3., heterogenen Rk. Selektivitat besteht. (Journ. 
Indian Chem. Soc. 5. 49—57. Lahore, Univ. of the Punjab.) K r u g e r .

Cl. Fromageot, Die Inaktwiłdt der infraroten Strahlen bei der thermischen Be- 
schleunigung der Reduktion der Ceriionen durch Acetaldehyd in saurer Lósung. Bei der 
Red. von Ce (IY)-Ionen durch Acetaldehyd in schwefelsaurer Lsg. werden bei Zimmer- 
temp. nicht die gewóhnlichen Aldehydmoll., sondern eine besondere Form des Aldehyds 
osydiert, u. die Red.-Gesehwindigkeit entspricht der Umwandlimgsgeschwindigkeit der 
gewóhnlichen Form in die andere (Dissertation Paris [1927]). Der aus der Temp.-
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Abhangigkeit der Rk.-Geschwindigkeit zwischen 0 u. 20° nach der Gleichung 
d In k/d T  =  h v/R T2 berechnete r-Wcrt (A =  1,5 /«) fallt mit keiner Absorptionsbande 
des Acetaldehyds zusammen. Unters. der Rk. 1. im gesamten Licht einer Bogenlampe,
2. durch ein 2 mm dickes Glasfilter, 3. durch eine 11 mm dicko Wasserschicht u. eine 
2 mm dicke Quarzwand ergibt, daB nur die ultravioletten Strahlen die Rk. beschleunigen, 
cłio ultraroten vollstandig inakt. sind. — Die radiochem. Theorie von P e r r in  ist also 
hier nicht anwendbar. (Buli. Soc. chim. France [4] 41 [1927]. 1585—88.) K r u g e r .

G. Kornfeld, Bemerkungen zur Abhandlung „Zur Photochemie des Chłors“ von 
F. Weigert und M. Nicolai. (Vgl. O. 1928. I. 1363.) Der fruhere Einwand des Vf. 
(C. 1924. I. 2566) bezog sich nicht auf die Fluorescenzyorstellung an sich, sondern auf 
ihre allgemeine Anwendung auf durch Chlor sensibilisierte photoehem. Rkk. (vgl. 
W e i g e r t , C. 1924. I. 459). Beziiglich des Vers. von W e ig e r t  u. N ic o l a i ergibt 
eine kurze Uberschlagsrechnung, daB auch bei intensiyer Einstrahlung die dem statio- 
nilren Zustand entsprechende Zahl der durch die Strahlung auf ein lioheres Elektronen- 
niveau gebrachten oder dissoziierten Moll. viel zu gering ist, um die Zahl der unangeregten 
Moll. u. daher dereń Absorption merkbar zu yerringern. Hingegen kann, wenn die 
Energiedichte geniigend groB ist, die Zahl der Moll. betrachtlich sein, die durch Dissi- 
pation der Energie der groBen Quantenspriinge, also durch die der Absorption ent- 
sprechende lokale Temp.-Steigerung, aus dem schwingungslosen Grundzustand in einen 
Zustand mit hóherer Schwingungsąuantenzahl iibc-rfuhrt sind. (Ztschr. physikal. 
Chem. 132. 460.—61. Berlin, Uniy.) K r u g e r .

A. Seyewetz und D. Mounier, Wirkung des Lichtes auf Nitrofarbstoffe. Setzt man 
Nitrofarbstoffe (Phenole oder Aminę), welche auf pflanzlicher oder tier. Unterlage 
fixiert sind, sei es durch Farbung oder durch einfaches Eintauchen, dem Licht der 
Sonne oder den ultrayioletten Strahlen aus, so zeigt sich, daB diese Farbstoffe sich nicht 
■wie die meisten anderen Farbstoffe yerhalten, ausbleichen oder yollstandig entfarbt 
werden, sondern sich braun farben. Diese Eig. ist nicht nur den nitrierten Farbstoffen 
eigentiunlich, sondern aueh den nicht farbenden nitrierten Verbb. Die Gruppen OH 
u. NH2 haben bei dieser Rk. keinen EinfluB. Gegenuber wss.-alkoh. Lsgg. von Dinitro- 
benzol, Trinitranilin, o-Nitrophenol u. Pikrinsaure wirken organ. Reduktionsmittel 
ais Sensibilisatoren, Oxydationsmittel ais Stabilisatoren. Das Licht iibt danach wahr- 
scheinlieh eine reduzierendc Wrkg. aus. — Eino einigermaBen befriedigendo Ab- 
trennung des bclichteten Kórpers von der Unterlage gelang bei der Baumwolle; mit 
W. konnte der unyeranderte nitrierte Farbstoff herausgewasehen werden, der yom 
Lichte yeriinderto Teil haftete auf der Faser fest wie ein substantiyer Farbstoff. Er 
kann iiberdies dio Rolle einer Beize gegenuber bas. Farbstoffen spielen. Er widersteht 
der Einw. sd. W. u. organ. Losungsmm., kann aber durch alkal. Behandlung u. Fallung 
mit Saure ausgezogen werden. Aus der Pikrinsaure ergab sich so ein braunes Pulyer, 
welches auf Baumwolle in schwach saurem Bade wieder fixiert werden kann; der 
Kórper enthalt N, NO, oder NO, aber kein NH2. Vermutlich handelt es sich bei der 
Belichtung um Red. einer Nitrogruppe zur Azoxygruppe u. den Ubergang der Azoxy- 
verb. in die Oxyazoverb. (Compt. rend.. Acad. Sciences 185 [1927]. 1279—81.) B lo c h .

A. Seyewetz und D. Mounier, Einmrkung des Lichtes auf die Diazod-erwale. Vff. 
haben die Einw. ultravioletter Strahlen auf Diazolsgg., welche sich in dunnen Rohren 
aus Pyrexglas befanden, untersueht. Die ersten Verss. wurden mit •p-Diazobenzolsulfon- 
siiure (20 ccm einer 4%0ig. Lsg.) ausgefiihrt. Nach wachsenden Bestrahlungszeiten 
wurde erstens der entwiekelte N, zweitens die in der Lsg. noch yorhandene Diazoverb. 
durch Verkochen u. Messen des abgespaltenen N bestimmt. Die N-Entw. ist genau 
proportional der Bestrahlungsdauer, bis sie ca. 90% der Diazoverb. entspricht. Dann 
enthalt die Lsg. keine Diazoverb. mehr; der Rest hat sich wahrscheinlich mit der ge- 
bildeten Phenolsulfonsaure zum Farbstoff yerbunden. — Sodann wurde an Lsgg. der- 
selben Diazoverb. u. von Na-Diazona'phiholsulfonat-(l,2,4) der EinfluB der Aeiditat 
u. Alkalinitat ermittelt. Lsgg. von pn unter 7 (saure Rk.) sind sehr empfindlich gegen 
Licht, dagegen relativ bestandig gegen Warme; Lsgg. von pn uber 7 (alkal. Rk.) zeigen 
die umgekehrte Erscheinung. — Die Lichtzers. steigt wenig mit der Temp., w d  aber 
sehr schwach, wenn man sich der beginnenden Warmezers. nahert, indem jetzt letztere 
vorherrscht. — Elektronegative Substituenten im aromat. Kern beeinflussen die Licht
zers. in umgekehrter Weise wie die Warmezers. So ordnen sich die yerschiedenen 
p-Deriw. des Diazobenzols mit abnehmender Lichtempfindlichkeit in folgende Reihe: 
p-Oxy-, p-Sulfo-, p-Carboxydiazobenzol, samtlieh ais Anhydride, p-Chlor-, p-Nitro- 
diazobenzol, Diazobenzol, samtlieh ais Chloride. Anhydridbldg. zwischen Diazogruppe
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u. Substituent scheint die Lichtempfindlichkeit zu erhóhen. Ferncr ist bei den beiden 
ersten Verbb. die Zers. total, bei den iibrigen nur partiell, indem sich ein Gleichgewicht 
einstcllt. — Die Stellung des Substituenten ist oline EinfluB, wie Verss. mit den 3 Nitro- 
diazobenzokn zcigten. — Dio Prodd. der Lichtzers. sind im wesentlichen -—• wie die der 
Wiirmezers. — Phenole. p-Diazobenzoesdure liefert ca. gleiche Mengen p-Oxy- u. p-Chlor- 
benzoesdure. Dio Nitrodiazobenzole liefern Linitrodiphenylather, (N 02-C6H4).20 . 
(Compt. rond. Acad. Sciencos 1 86 . 953—55.) L in d e n b a u m .

H. Stanley Allen, The Quantum and its interpretation. 30 diags. London: Methuen 1928.
(288 S.) 8°. 12 s. 0 d. net.

Bruno Borchardt, Wandliingen der Atomyorstellung. Berlin: J . H. W. Dietz Nachf. 1928.
(85 S.) 8°. Lw. M. 2.75.

Blas Cabrera, El atonio y sus propriedades elcctromagneticas. Madrid: Editorial Paez 
1927. (191 S.) 8". Biblioteca dc Ensayos. Vol. II . 4.—.

Arthur Haas, Matericwellen und Quantenmechanik. Eine element. Einffihrg. auf Grund 
d. Theorien de Broglies, Schrodingers u. Heisenbergs. Leipzig: Akadem. Verlagegesell- 
sehaft 1928. (VII, 160 S.) 8°. M. 6.50; geb. M. 7.50.

Edvin Jónsson, Absorptionsmessungen im langwelligen Rontgengebiet und Gesetze der 
Absorption. Uppsala: A.-B. Lundequistska Bokh. 1928. (IV, 102 S.) gr. 8°. =  Uppsala 
univer8itets arsskrift 1928. Matematik och naturvetenskap. 1. Schwed. Kr. nn. 3.25.

Aj. E lek troch em ie . T herm ochem ie.
J. A. V. Butler, Starkę Elektrolyte. Vf. stollt oino Gloichung fiir dio Arboit auf, 

die nótig ist, um in Lsgg. starker Elektrolyte ein łon aus groCer Entfernung an eine 
Stello vom Potential w zu bringen. (Naturo 1 21 . 500. Edinburgh.) E. JOSEPHY.

Carl Fred Holmboe, Uber den Ein fiu fi des Druclces auf das Spannungspotential 
der elektrolytischen Wasserspaltung bei konstanter Temperatur. In einem DruckgefaB 
aus Stahl wurde NaOH-Lsg. bei 19,1° u. bei Atmospharendruck, sowie bei 50 bzw. 
100 at tłberdruck elektrolysiert. Die Gesamtspannung war unabhangig vom Druck. 
(Ztschr. Elektrochem. 34. 67—68.) St a m m .

V. Sebischkin und Helen Gernet, Zur Theorie der elektrolytischen Abscheidung 
des Chroms aus wafirigcn Chromsaurelósungen. Die Form der Abscheidung des Chroms 
bei der Elektrolyse von Lsgg., wie sie fiir die elektrolyt. Chromierung in der Praxis 
gewóhnlich angewandt werden (250 g Cr03 u. 2—3 g S04 im Liter, bei einem Ver- 
haltnis Cr111: CrVI =  1: 35) an Messing- oder Cu-Kathoden wird untersucht. Bei 
niedrigen Tempp. sind die Cr-Ndd. mit einem ziemlich dichten, sohwer abspiilbaren 
Belag von braunem Oxyd bedeckt. Die Metallausbcute in den Ndd. strebt bei ge- 
gebener Stromdichto zu einer konst. GróBe. Mit steigender Temp. wird die Deck- 
schieht loekerer u. die Cr-Ndd. bekommen nach dem Abspiilen eine hellgrau matte 
Oberflache. Die Metallausbeute fallt dabei stark. Weitere Erhohung der Temp. 
fiihrt zu glanzenden, dann zu fein-matten u. sehlieBlich zu opalisierenden Ndd., wobei 
die Metallausbeute je nach der Oberflache der Ndd. verschieden schnell sinkt. Bei 
der mkr. Unters. geben die glanzenden Ndd. ein helles, glattes Feld, das von dunklen 
Linien, wohl Rissen des den Nd. bedeckenden gelatinosen Hautchens, durchschnitten 
ist; die Entstehung der matten Oberflache (bei niedrigerer Temp.) ist durch unregel- 
maBige knollige Auswiichse auf der glanzenden Oberflache bedingt, dereń Zahl sich 
mit fallender Temp., steigender Stromdiehte u. mit der Dauer der Elektrolyse ver- 
groBert; die fein-matten Ndd. zeigen, auch bei starker VergroBerung, keine krystallin. 
RegelmiiBigkeit. Bei Tempp. liber 40° werden bei Steigerung der Stromdiehte dio 
matten Ndd. gleichsam grob-krystallin. u. ergeben u. Mk. das Bild eines Netzes. 
Bei Yorwendung einer rotierenden Kathode wird die depolarisierende Wrkg. des 
Elektrolyten erlioht. Die Konzz. von Cr03 u. SO., im Elektrolyten sind neben Temp. 
u. Stromdiehte von EinfluB fiir die Abscheidungsform des Metalles.

Es laBt sich nicht bestimmt sagen, ob dio Red. der Cr04-Ionen bis zum Metali 
unmittelbar an der leitenden Oberflache der Kathode stattfindet (vgl. MULLER, 
C. 1927 . I. 2516), oder ob wahrend der Abscheidung des metali. Cr eine direkte Be- 
riihrung der Chromsaure mit der Elektrode nicht vorhanden ist. Die geschilderten 
Erscheinungen bei der Abscheidung sprechen mehr fiir die letzte Anschauung. Dio 
Bldg. der Schutzschieht kann man sich ais Folgę der kataphoret. Uberfiihrung von 
kolloidalem Chromhydroxyd u. der Zers. von teilweise red. Chromsaure unter Hydroxyd- 
abscheidung vorstellen. (Ztschr. Elektrochem. 34. 57—62. Leningrad, Elektroteehn. 
Inst.) ~ S t a m m .
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Kwanji Murata, Das Elektrodenpotential des Nickełs. I. Messungen in einer 
Wasserstoffałmosphdre mit reduzierlem Nickelpulver. (Vgl. C. 19 2 8 . I. 2058.) Eine 

reproduzierbare Ni-Elektrode mit einem konstanten Potential wurde aus aktiyem 
Ni-Pulver, dargestellt dureh Red. von NiO im Elektrodenraum mit H2, zusammen- 
gestellt. Eine Vorr. zum Eiillen bei LuftabschluB sorgt fiir Verliinderung der Oxydation. 
Die Potentiale von reduziertem Nickelpulver in 0,05 u. 0,005-molarer NiS04-Lsg. 
wurden bei 25° u. bei 18° in einer H2-Atmosphiire gemessen. Sio betrugen im System 
N i/NiS04/gesatt. KCl/0,l-n. KCiHg2Cl2/Hg in 0,05-molarer Lsg. 18° —0,63820 V, bei 
25“ —0,6386 V, in 0,005-molarer Lsg. bei 18° —0,66105 V u. bei 25° —0,6603 V. Aus 
diesen Werten wurde das Normalelektrodenpotential des Ni berechnet. Es betragt 
bei 25° —0,2496 V u. bei 18° —0,2508 V bei einmolarer Ionenkonzentration u. bei 
25° —0,2480 V u. bei 18° -—0,2492 V bei einmolarer Ionenaktivitat. Aus den beiden 
ersten Werten borechnet sieli der Ubergang 1/2Ni++ -f- Q  == 1/z Ni bei 25° zu 5759 cal 
u. bei 18° zu 5787 eal u. aus den letzten Werten bei 25° zu 5723 cal u. bei 18° zu 5750 cal. 
(Buli. chem. Soc. Japan 3. 57—69. Scndai, Tohoku Imp. Univ.) E n s z l in .

Carl Barus, Druckpliunomene der mit einer Spitze versehenen Anodę. Wahrond 
friiher eine Spitzenkathode untersucht war, ist diesmal die Anodę mit einer Nadel- 
spitze versehen. Aus den Ergebnissen wird gesehlossen, da 13 scharfe Oberflachen von 
maximalem u. minimalem Potential die Elektroden in einer Entfernung von 1/2 mm 
umgeben. Durchdringt die Nadel diese Grenzflachen, so wird ein Konvektionsstrom 
beobaclitet, der schnell abnimmt, wenn dio Nadel weiter vorgeschoben wird; in der 
Grenzflaehe selbst ist meist ein spitzes Maximum. Wird die Nadel hinter die Grenz- 
flacbe gezogen, ist sie inert; es bildet sieb kein Konyektionsstrom, sondern Eunken 
springen unregelmiiCig von yersckiedenen Punkten der Elektrode. (Proceed. National 
Acad. Sciences, Washington 1 3  [1927]. 503—05.) K l e m m .

Carl Barus, Ezperimente mit modifizierten, mit einer Spitze versehenen Elektroden. 
(Vgl. yorst. Ref.) Die Verss. werden wiederholt, da Stórungen aufgetreten waren; 
fiir Anodę u. Kathode werden spitze Maxima gefunden. Einige Eolgerungen werden 
besprochen. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 1 4 . 188—91. Providence,
E. R. Univ.) K l e m m .

N. Isgaryschew, Ein Beitrag zur Tlieorie der galmnischen Elemente. (Vgl. C. 1928.
II. 867.) Die gesamte Energie des im galyan. Elemente stattfindenden Vorgangs 
lttCt sich in Eorm der algebraischen Summę der Energien folgender Einzelprozesse 
darstellen: 1. Hydratation bzw. Dehydratation der Ionen, 2. Aufnabme oder Ab- 
scheidung yon Elektronen, 3. Kondensation bzw. Verdampfung, 4. Dissoziation der 
Moll. in Atome oder Vereinigung der Atome zu Moll. Auf Grund dieser Amiahme 
wird fiir die Zellen Zn [ Zn " (1-n.) | H' (1-n) I H„/Pt, ferner Cd I Cd" (1-n.) I H' (1-n.) I 
H2/Pt, sowie P t/H 2 I H -| Cl'| Cl2/P t u. Pt/H 2" | H ‘ | Br' | Br2/Pt mit Hilfe der be- 
kannten Daten fiir die entspreehenden Einzelvorgange eine t)berschlagsberechnung 
der Gosamtenergie durchgefiihrt u. das Ergebnis mit dem bekannten Werte derselben 
yerglichen. Im ganzen gelangt Vf. zu der Schlufifolgerung, daB die yon ihm erlauterten 
Vorstellungen iiber den Mechanismus der in galyan. Elementen stattfindenden Vor- 
gange auf einer reellen Grundlage ruhen. (Ztschr. Elektrochem. 34 . 128—29. 
Moskau.) S ta m m .

Ernst Cohen und Ernest J. Joss, Ubergangszellen der seclisten Klasse. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 727—33. — C. 1 9 2 8 . I. 884.) K l e m m .

P. Herasymenko, Wasserstoffuberspannung und lieduklion von Oxalsaure an 
Quecksilberkathoden. Die Abhangigkeit der Kathodenpotentiale der Wasserstoff- 
nbseheidung an Hg-Elektroden von der [H‘], die sich in t)bereinstimmung mit den 
beobachteten Werten dureh die Eormel n — 2 R T -\g  [H']/.F +  k darstellen laBt, 
wird yon HEYROVSKi' in folgender Weise erklart (ygl. C. 1 9 2 5 . II. 1258): Die tJber- 
spannung wird dureh die Anhaufung yon H-Atomen an der Metalloberflache bedingt. 
Dieser atomare H yerhalt sich wie ein unedles Metali. Die Bldg. yon H2 erfolgt an 
Elektroden mit hoher Uberspannung (Pb, Hg) nicht dureh direkte Vereinigung yon 
2 H-Atomen, sondern auf folgendem Wege: 1. H ’ +  e ^  H, 2. H + e  ^  H',
3. H' +  H' — y  H 2. Die Rk.: 2 H' -j- 2 £ ---y  H2 kann nur an Metallen mit kleiner
Dberspannung erfolgen. Das Kathodenpotential der Wasserstoffabscheidung wird 
bei einer Temp.-Steigerung um 1° um etwa 0,003 V positiver, was man der steigenden 
katalyt. Aktiyitat der H-Ionen zuschreiben kann. Ein Maximum der Uberspannung 
wurde zwisehen —4° u. + 1 0 0 “ an Hg-Kathoden nieht gefunden. Die Abhangigkeit
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der Stromintensitat vom Kathodenpotential entspricht bei allen untersuchten Tempp.
2 7t F

der Formel: i =  k [H']‘/n e 3 R T .
Wahrend Essigsaure, Propionsaure, Ameisensaure, Malonsaure u. Bernstcin- 

saure die Wasserstoffiiberspannung nieht beeinflussen, beginnt der Stromanstieg 
bei der Elektrolyse konz. Oxalsaurelsgg. bei positiveren Kathodenpotentialen ais 
die Wasserstoffabscheidung aus anderen Sauren mit derselben [H']. Zur Erklarung 
wird eine Teilnahme der Oxalsauro an dem KathodenprozeB angenommen: 1. un- 
dissoziierte Oxalsaurc bildet mit H' den (Solvat-) Komplex H'(C204H2)4, 2. dio H'- 
Ionen, die sich an der Kathode bilden, reagieren mit dem Komplex in der Lsg., was 
zur Red. der Oxalsaure (zu Glyoxylsaure) fiihrt. Die Stromintensitat ist durch die 
Geschwindigkeit der letzteren Rk. gegeben. Das ,,normale“ Red.-Potential der 
Oxalsaure (molare Oxalsaurekonz., normale [H-]) ist —0,606 ±  0,007 V (gegen 
n-Kalomelelektrode). (Ztsehr. Elektroehem. 34. 129—36. Prag.) STAMM.

J. Frenkel, Zur icellenmećhanisćhen Theorie der mełallischen Leitfahigkeit. (Ztsehr. 
Physik 47. 819—34. Leningrad.) E. JoS E P H Y .

O. Scarpa und E .D enina, Ober den elektrischen Widerstand der tlbergangsschicht 
Elektrode—Elektrolyt. Ausfuhrlielie Beschreibung u. Diskussion der Verss. von 
S c a r p a  (C. 1927. I. 2397). (Ztsehr. physikal. Chem. 130. 449—71. Turin, R. Scuola

Robert Mttller und Hans Ktunpfmiller, Studien zum elektrochemischen Verhalten 
des Acetylens. Lsgg. von Acetylen in wasserfreiem Aceton werden in bezug auf Leit
fahigkeit, Vorgange bei der Elektrolyse u. Potentialbldg. untersucht. Die Best. des 
Acetylengeh. der bei 18 bzw. 25" hcrgestelltcn Lsgg. erfolgte unter Abanderung des 
Verf. von C h a v a ste lo n  (Compt. rend. Acad. Sciences 125 [1907]. 245) bzw. K re- 
MANN u. HoNEL (C. 1913. II. 1169) in folgender Weise: Eine abgemessene Probe 
der Acetylenlsg. wurde mit 5°/0ig. alkoh. AgN03-Lsg. umgesetzt, das ausgeschiedeno 
Acetylensilber abfiltriert, ausgewaschen u. in h. Salpetersaure gel.; das in Lsg. ge- 
gangene Ag wurde dann elektrometr. titriert. Die so erhaltenen Werte der Loslich- 
keit liegen fur 18° zwischen 21,38 u. 21,70, fiir 26° zwischen 15,60 u. 15,85 g C2H2 im 
Liter. Zur Kontrolle wurden nach dem Yerf. von WlLLSTATTER u. Maschmann 
(C. 1920. IV. 162) Bestst. ausgefiihrt. Die nach beiden Methoden erhaltenen Resultate 
stimmen untereinander u. mit den Werten von Krem ann u . H o n e l  gut uberein.

Die molekulare Leitfahigkeit liat ein flaehes Minimum bei der Verdiinnung v =  7 1, 
um dann bis v =  801 linear anzusteigen. Bei der Extrapolation des linearen Kuryen- 
astes erhalt man eine Grenzleitfahigkeit Aco von 0,0143. Wasserstoffpotentiale wurden 
fiir 0,005-molare Lsgg. von Chinhydron in Aceton mit wechselndem Acctylengehalt 
(Pt-Blechelektrode) gegen die Anordnung Ag | AgN03 in Aceton (0,1-n.) ais kon
stantę Bezugselektrode gemessen. Die Bezugselektrode besitzt das Potential 1,168 V 
im Mittel (bezogen auf Wasserstoff =  0). Die gemessenen Werte schwanken stark. 
An der Kette C | C2H2 in Aceton | AgN03 in Aceton | Ag wurde ein deutlicher Anstieg 
des Potentials beim Dbergang zu yerd. Acetylenlsgg. festgestellt. Die Elektrode 
C | C2H2 in Aceton | scheint dalier qualitativ der NERNSTsehen Formel fiir IConz.- 
Ketten zu genugen. Bei der Elektrolyse von Lsgg. von C2H2 in Aceton wurde keine 
konstantę Z ersetzungsspannung  erhalten; die Abscheidungsprodd. diirften sekundar 
reagieren. Ais Elektrolysenprodd. wurden Wasserstoff u. eine nach dem Abdest. des 
Acetons zuriickbleibende braune, stechend riechende, nieht weiter untcrsuchte FI. 
festgestellt. (Ztsehr. Elektroehem. 34. 70—74. Graz, Univ.) St a m m .

Augusta Unmack, Uber das Gleichgenńcht zwischen Methylat- und Hydroxylionen 
in Mischungen von Methylalkohol und Wasser. III. Berechnung der Gleichgewichts- 
konstante aus den Dissoziationskonstanten von Methylalkohol und Wasser. (II. vgl. 
C. 1928. I. 2165.) In Verfolg fruherer Arbeiten bestimmt Vf. die Gleichgewichts- 
konstante fiir den ProzeB: OCH3-|-H 20  =  OH +  CH3OH auf einem yierten Wege, 
unter Benutzung der Dissoziationskonstanten von Methylalkohol u. W. Die gefundenen 
Werte weichen von den friiheren bedeutend nach oben ab. Die Griinde hierfiir werden 
diskutiert. (Ztsehr. physikal. Chem. 133. 45—50.) SÓRENSEN.

Edwin J. Cohn, Francis F. Heyroth und Miriam F. Menkin, Die Dissoziaticms- 
konstante von Essigsaure und die AktMtulskoeffizienten der Ionen in verschiedenen Acelat- 
losungen. Die Dissoziationskonstante wird in Ggw. des Na-Salzes untersucht. Die 
Krafte zwischen den Ionen werden durch eine Kombination des Massenwirkungs-

di Ingegneria.) K r u g e r .
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gesetzes mit der Glcichung von D e b y e  u . H u c k e l  bcriicksichtigt. Arbeitet man mit 
Pufferlsgg. hoher molekularer Konz., aber geringer Ionenstarke, so lasscn sich mit der 
H-Elektrode genaue Messungen machen, aus denen die Dissoziationskonstantc extra- 
poliert werden kann. Jedoch werden diese Messungen alle dadurch unsieher, dafi das 
Potential der Kalomelelektrode nicht sicher genug bekannt ist. Nimmt man fiir die
0,1-n. Elektrode 0,3380 Volt an, so ist K  =  1,86 X  10~5, wahrend K e n d a l l  (C. 1912.
II. 1513) aus Leitfiihigkeitsmessungen 1,85 X 10-5 schatzte. Nimmt man jedoch fur 
die Calomelelektrode 0,3357 an, so wird K  =  1,7-10~5. Fur einigc Fiillc paBt dieser 
Wert fiir die Calomelelektrode besser. Die sich dauernd erhóhende Zahl von Bestst. 
laBt es dringend erwiinscht erscheincn, den Wert fiir die Calomelelektrode nachzupriifen 
u. erforderlichenfalls die ganze pn-Skala zu erhohen. Vielleicht kann die von den Vff. 
venvendete Methode — Vergleich von EK.-Messungen an Gemischen von sohwachen 
Sauren u. ihren Salzen, korrigiert fiir Ionenzwischenkriifte — mit Leitfahigkeits- 
me3sungen eine Basis fiir die Neubest. liefern. — Die fiir das Acetation geschatztcn 
Akthdtiitskoeffizienten sind von dieser Unsicherheit nicht betroffen. Werte fiir die 
Aussalzkonstanten werden fiir 0,02—4-molar u. Molenbriichen CH3COONa 0,1—0,9 
gegeben. — Durch die vorliegenden Messungen wird es ermoglicht, Pufferlsgg. bekannter 
Ionenstarke fiir alle Rkk. zwischen pn =  3,6 u. 7,6 herzustellen. Zur Bereitung solcher 
Pufferlsgg. mit konstanter Ionenstiirke u. variierenden pa (u. umgekehrt), werden 
Interpolationstafeln gegeben. (Journ. Amer. chem. Soe. 50. 696— 714. Boston [Mass.],

L. Cagniard, Ober die Veranderung der Dideklrizitatskonstanten der Fliissigkeiten 
in slarken elektrisćhen Feldern. Vf. widerlegt eine von HERWEG (C. 1921. I. 704) im 
AnsehluB an Verss. angestellto Rechnung, die die Dipolthcorie von DEBYE bestatigen 
sollte. Er zeigt, daB die Verss. H e r w e Gs weder fiir noch gegen die Existenz von 
Dipolen sprechen. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1195—97.) SoRENŚEN.

H. Hellmann und H. Zahll, U ber Dielektrizitdtskonslanlen von Eleklrolylliisungen. 
Erwiderung auf den gleichnamigen Artikel von P . Walden, H. Ulich und O. Werner. 
(Vgl. C. 1928. I. 476.) Die Ergebnisse der Vff. sind durch die Arbeiten von VoiGT 
(C. 1927. II. 1490) u. D e u b n e r  (C. 1928. I. 164) erneut bestatigt worden u. stimmen 
auch mit den Ergebnissen von S k a n k e  u . SCHREINER (C. 1927. II. 2046) besser iibercin 
ais diejenigen von W a l d e n ,  U l i c h  u . W ERNER. (Ztschr. physikal. Chem. 132.

Otto Laporte, Zur Inierpretalion des Paramagnelismus der Eisengruppe. Dio Auf- 
spaltungen der Grundterme werden mittels der relativist. Dublettforniel berechnet. 
Die so erhaltenen Magnetonenzahlen stimmen in keinem Falle, auch bei den seltenen 
Erden nicht, mit den beobachteten uberein. Fiir diese Diskrepanz werden verscliiedeno 
Erklarungsmoglichkeiten diskutiert. (Ztschr. Physik 47. 761—69. Ann Arbor [Mich.], 
Uniy.) E. JOSEPHY.

A. Magnus, Beitrag zur Tliewie des Schmelzvorganges und der spezifischen Warme 
fliissiger Metalle. Nach F. A. Lindem anns kinet. Theorie des Sclimelzvorganges muB 
die spezif. Warme in der Nahe des F. stark ansteigen. Fraglich ist, ob nicht beim F. 
Gitterbruchstiicke iibrig bleiben, die erst bei hoherer Temp. verschwinden. Die notigen 
Daten fiir die spezif. Warmen liegen nur beim Quecksilber mit geniigender Genauigkeit 
vor. — Vf. leitet eine Theorie der spezif. Warmen vonfl. Elementen ab, wobei er annimmt, 
daB auch die Zickzackbewegung der Atome in der FI. den Quantengesetzen unterworfen 
ist. Cv — Gv berechnet Vf. fiir Hg zu 0,859 -|- 0,00192 t. Die beobachteten u. bcrech- 
neten Kurven stimmen am besten uberein, wenn man annimmt, daB die Schwingungs- 
zahf T2 proportional ist; bei tiefen Tempp. sind die beobachteten Werte fiir Gv auch 
dann noch zu groB, was durch geringe Assoziation des fl. Hg erkliirt wird. Die beim 
Schmelzen anfangs noch zuriickbleibenden Bruchstiicke des Krystallgitters sollcn aus 
Doppelmolekeln bestehen. Unter dieser Annahme stimmen die berechneten u. dic 
beobachteten Cv-Werte befriedigend iiberein. Auch die beobachtete Druckabhangigkeit 
von Cv spricht fiir geringe Assoziation u. tłbrigbleiben von assoziierten Gitterbrucli- 
stueken. — Ein t)bergang zur klass. Gastheorie wird entwickelt. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 171. 73—81. Frankfurt a. M., Inst. f. phys. Ch., Univ.) W. A. ROTH.

Fritz Schmidt und Hermann Schnell, Die miuleren spezifischen Warmen der 
zweiałomigen Oase {N„, CO, 0 2, 112), des Kohlendioxydes und des Wasserdampfes im 
Bereich zwischen 0 und 30000 abs. DieMethoden zur Best. von Cv u. Gv u. die einschlagigen 
Arbeiten werden genau diskutiert, die Daten einheitlich neu berechnet, unter Anbringung

Harvard Medical School.) K l e m m .

399—400. Kici u. Stuttgart.) K r u g e r .
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yon Korrekturcn. Folgende mitilere Molarwdrmen bei konstanten Vólumen leitcn die 
Vff. ais die wahrscheinlichsten ab:

Wasserdampf 
Zwischen 0 und t° C.

CO, Oa, N, Hj H20 CO*

y  o
Zwischen 0 und T° abs.

1°

0 6,17 0 4,81 4,70 5,96 5,96
100 6,25 100 4,84 4,73 5,96 5,98
200 6,33 200 4,87 4,75 5,98 6,07
300 6,42 300 4,90 4,78 6,03 6,25
400 6,50 400 4,92 4,80 6.09 6,55
500 6,58 500 4,95 4,82 6,16 6,90
600 6,66 600 4,98 4,85 6,23 7,24

Im Original bis 2700° C. 700 5,01 4,87 6,31 7,54
bzw. 3000° abs. 800 5,04 4,90 6,39 7,81

900 5,07 4,92 6,47 8,04
1000 5,09 4,95 6,56 8,25

(Ztschr. teehn. Physik 9. 81—92. Mttnchen.) W. A. R o t h .
A. Lande, Entropie verdunnter Lósungen. Dio PLANCKSche Gloichung fiir die 

Entropie einer verd. l ig . ,  die auf n0 Mole Losungsm. nv  n2 . . .  Mole gel. Substanz ent- 
lialt, S =  n0 (s0 —R  log c0) -j- nx (s4 — Ii log cx) . . . wird auf neue Weise abgeleitet. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 171. 143—45. Tiibingen, Physik. Inst.) W. A. R o t h .

E. Mathias, C.-A. Crommelin und Garfit W atts, Der geradlinige Durchnesser 
des Athylens. (Compt. rend. Aead. Sciences 185 [1927], 1240—42. — C. 1928. I. 
1267.)  ̂ B l o c h .

Marcel Brillouin, Kineiische Theorie eines Gases in der Nahe einer Wand. Mathe- 
mat. Behandlung dieses Problems. (Compt. rend. Aead. Sciences 186 . 553—57.) B l o c h .

W. Herz, U ber die Giiltigkeit von Gasgleichungen. IV. (III. vgl. C. 1927- II- 25.) 
Der Quotient aus dem Siittigungsdruek u. der Dichte des gesatt. Dampfes hat, wie an 
einer Reihe von Beispielen gezeigt wird, bei der krit. Temp. T k den kleinsten Wert. 
Bei !/io Tk ist er etwa 2—2,5-mai so grofj; bei 2/3 Th hat er ungefiihr den gleichen Wert 
wie bei 9/io T1:. Der Quotient steigt von der krit. Temp. ab, zuerst sehr sehnell, dann 
langsamer, erreicht ein Maximum u. falit dann wieder ab. Innerhalb eines umfang- 
rcichen Temp.-Gebietes ist er annahernd, aber nie yóllig konstant. (Ztschr. Elektro- 
chem. 34. 68—69. Breslau, Univ.) STAMM.

Worth H. Rodebush und John C. Michałek, Der Einflujl inlenswer Trocknung 
auf Dampfdruck und Dampfdichte von Ammoniumchlorid. Vff. haben Verss. iiber 
den Dampfdruck u. die Dampfdichte von NH.,C1 ausgefiihrt, u. fanden, daB intensive 
Trocknung keinen EinfluB auf den Dampfdruck liatte u. daB auch nach dem Trocknen 
die Dissoziation des Dampfes yollstandig war. Dies steht im Gegensatz zu Ergebnissen 
von Sm it s  (C. 1927. II. 1805), der fand, daB der Dampfdruck bei intensiyer Trocknung 
sinkt u. daB das Mol.-Gew. der Pormel NH4C1 entspricht bzw. noch hoher ist. Vff. 
weisen zunaehst darauf hin, daB hierbei negative Verss. an sich nichts entscheiden, 
denn die Trocknung kann nicht ausreichend gewesen sein. Aber zunaehst muB be- 
aehtet werden, ob beim Trocknen nieht chem. Rkk. erfolgen (ygl. z. B. BODENSTEIN 
u. J o s t , C. 1927. II. 1115; B a l a k e f f , C. 1927. II. 411). Ferner beobachteten Vff., 
daB die Gleichgcwichtseinstellung bei der Verdampfung u. Kondensation bei starker 
Trocknung ganz ungewohnlich langsam erfolgte u. erst nach Stunden bcendet war. 
Dies konnte bei B a k e k s  Unterss. zu falschen Werten gefiihrt haben. —  SchlieBlich 
wird darauf liingewiesen, daB man n ach  dem SMITSschcn Wert fiir die Verdampfungs- 
warme fur NH4C1 annehmen miiBte, daB die Dissoziation von trockenem NH4C1 im 
Gaszustande exotherm ist, was merkwiirdig ware. (Proceed. National Aead. Sciences, 
Washington 14. 131—32. Illinois, Univ.) K l e m m .

As. K ollo ld ch em le . C aplllarchem ie.
Hans Werner, Studien iiber die Stabilitdt von Suspensionen dispergierter grober 

Teilćhen in Lósungen. III. Einflufi der Konzenlralion vo?i disperser Phase und von Salz 
auf die Klarung. (II. vgl. C. 1927. II. 2652.) Es wird der Klarungsyerlauf einer Auf- 
schlammung von Bolus alba in wss. KCl-Lsg. untersucht. Das Zusammentreten der

171*
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suspendierten Teilchen zu Aggregaten ist reversibel; dureh Schiitteln oder Strómung 
kann der urspriingliche Dispersitatsgrad wieder hergestellt werden. Das Zusammen- 
treten der Teilchen kann fur das Fali en der Teilchen u. fiir das Zusammensinken des 
Bodensatzes je nach den Konz.-Verhaltnissen vorteilhaft, nachteilig oder gleichgultig 
sein, auch kann sich der Grad der Wrkg. bei demselben Vers. mit der Zeit andern. 
Bei hoher Bolus-Konz. yollzieht sich der Fallyorgang qualitativ anders ais bei niedriger. 
Die optimale Fallgeschwindigkeit der Teilchen wird mit einer um so niedrigeren KC1- 
Konz. erreicht, je hoher die Bolus-Konz. ist. Innerhalb weiter Grenzen kann unabhangig 
von der Bolus-Konz. jede Suspension bei einer KCl-Konz. >  0,1 Mol. in relatiy kurzer 
Zeit blank gekliirt werden; die Salzkonz., bei der konz. Triibungen gerade noeh blank 
werden, liegt der optimalen Salzkonz. fiir das Absitzen sehr nahe. Die Struktur des 
Bodensatzes andert sich mit der uspriinglichen Konz. der dispersen Phase u. des Salzes. 
Schon bei leichtem Umschutteln entsteht bei hoher KCl-Konz. im allgemeinen eine 
sehr bestandige Schaumschicht, dereń Hohc mit der Konz. des Salzes u. der dispersen 
Phase wachst. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 802—09. Hamburg, Univ.) K r u g e r .

F. H. Ritter, Ober nephel&metrische Untersuchungen an Starkehydrosolen. Ein 
Beitrag zur Frage der nephelometrischen Verdiinnungsgesetze. Ein opt. gleichmaBiges 
Starkchydrosol von hoher Dispersitat u. Stabilitat wird dureh 2‘/2-std. Erhitzen von 
Stiirkesuspension im Autoklayen bei 21/,, at. Druck hergestellt. Es zeigt sich, daB die 
mit W. verd. Lsg. in ihrem Trubungsgrad nicht der yerringerten Schichtdicke der 
konz. Lsg. proportional sind u. zwar steigen die prozentualen Fehler mit fallenden 
Konzz. u. zwar ist dieser Fehler bei konz. Lsg. starker ais bei verd. Die Ncphelo- 
metrie solcher Lsgg. entspricht also nicht den Verhaltnissen bei einfachen Triibungen, 
bei denen Konz. u. Schichtdicke umgekehrt proportional sind. Diese Abweichungen 
bcim Starkehydrosol liegen wahrscheinlich in Veranderungen des kolloiden Systems, 
die eine erhohte Strahlung desselben bedingen. (Biochem. Ztschr. 192. 337—50. Berlin, 
Chem. Abt. des pathol. Instit. der Charite.) M e i e r .

K. Stachorski, Oberflachenspannung flussiger Mischungen. Nach VAN DER 
W a a l s  ist der Binnendruck von Fil. bei ubereinstimmenden Zustanden proportional 
der Oberflachenspannung. Wenn die krit. Tempp. zweier Fil. ungefahr gleich grofl 
sind, so sind die letzteren bei beliebigen Tempp. in ubereinstimmenden Zustanden. 
Die Oberflachenspannung von Gemischen aus FU., die der genannten Bedingung ge- 
niigen, muB sich bei beliebiger Temp. dureh eine Gleiehung ausdriicken lassen, die 
der von E. B ir o x  (C. 1912. II. 2008) zur Berechnung des Binnendrucks fl. Mischungen 
vorgesehlagenen hyperbol. Gleiehung analog ist, namlicli: y — yi:yJ\yx  (1 — x) +  
ys -x], Darin bedeutet •/ die Oberflachenspannung der Mischung, y1 die der ersten, 

die der zweiten Komponento, u. a: den Molenbruch der ersten Komponento in der 
Mischung. Zum Nachweis der Giiltigkeit seiner Gleiehung stellt Vf. fiir 8 Paare nicht- 
assoziierter Fil. die von ihm bereehneten Werte der Oberflachenspannung mit den 
(von anderen Autoren) experimentell festgestellten zusammen. (Ztschr. Elektrochem. 
34. 111—12. Charkoff, Ukrain. Inst. f. angew. Chem.) Stamm.

Karl Julius Anselmino, Uniersuchungen iiber die Durcldassigkeit hiinstlicher 
kolloidaler Membranen. I. Mitt. Die Wirkung der Sdure-Basenguellung auf die Durch- 
lassigkeit von Oelaline- und Agarmerribranen. Der EinfluB der [H+] auf die Permeabilitat 
von in bestimmter Weise hergestellten Membranen fiir Anelektrolyte u. Elektrolyte 
wird untersucht. Bei der Gclatine ist die Durchlassigkeit fiir Glucose, gleiche Membran- 
dicken vorausgesetzt, im isoelektr. Punkt, dem Quellungsminimum, am geringsten. 
Bei gleicher Ausgangsdicke der Membran -\vird dureh die Verlangerung der Wegstrecke 
bei der Quellung die Durelilassigkeitserhohung dureh die Quellung iiberkompensiert. 
Elektrolyte werden in ihrer Diffusion dureh das Verhaltnis der Membranladung zu dem 
des Elektrolyten bestimmt. Bei Agarmembranen kommt eine Anderung der Dispersitat 
der Membran bildenden Komplexe hinzu, die eine Permeationsanderung entspreehend 
dem Molekularvolumen hervorruft. (Biochem. Ztschr. 192. 390—425. Kiel, Physiolog. 
Inst.) Me i e r .

R. Ferrier, Molekulare geometrische Eigentiimlichkeit. Der Zusammenhang zwischen 
physikal. Eigg. der Korper u. ihrer geometr. Anordnung wird hier am Adsorptions- 
phanomen studiert, namlich an der Adsorption kolloider Substanzen, welche sich gegen- 
seitig aus ihren Lsgg. fallen, u. zwar an der streng spezif. Adsorption, wobei eine Lsg.. 
nur auf bestimmte andere reagiert, ohne daB der geringste Untersehied in den chem. 
Eigg. der einen oder anderen zutage tritt. Solche Substanzen sind die Proleine; sie 
zers. sich bei einmaliger Hydrolyse in Aminosauren nach 1. Diese Sauren unterscheiden
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sich voneinander nur durch die Gruppe R. Durch Zusammenfugen von Aminosauren 
unter Austritt von W. kónnen Proteinketten erhaltcn werden, -welche eine Gruppierung 
von unbestimmter Lange u. der Natur nach von den Ausgangsaauren yollstandig un- 
abhangiger Art enthalten. Diese Kette ist auBerdem gerichtet (orientiert). Der Vf.

H N—-C—C-:-N— C—C-i-N— C—C-:-N •

Ha=;=N—C— C-j-
,  i 4  i ,

III  o  o

1 _ : ____II 6  : 6  6
-> N—c  — C-

i

-N— C—C-:-N— C—C ->
0  b  0  Ó
1 : 'i 

- C - C - N - -  C - C - N - e -- < - C - C - N -
nimmt nun an, daB die zur spezif. Adsorption fahigen Substanzen aus ahnlichen Ketten 
gebildet sind. Die Ketten kónnen mehr oder weniger yerzweigt sein u. geometr. defi- 
nierte Molekiilvielecke enthalten. Die spezif. Erseheinung wird so erklart: wenn zwei 
yerschiedene Substanzen so sind, daB gewisse Vielecke der einen genau gleich sind 
gewissen Vielecken der anderen, aber jede der Ketten gerichtet (orientiert) ist in um- 
gekehrtem Sinne zur korrespondierenden Ketto des anderen Vieleeks, dann kann sich 
das ZusammenflieBen zum Gesamtbild der Vielecke nach HI ergeben. Eine Substanz 
ist unfahig, sich selbst zu fallen, wenn ihre Vielecke haben gleichen Sinn; die Fallung ist 
nur móglich fiir streng bestimmte Substanzen. — Die chem. Eigg. der yerschiedenen 
Gruppen R haben bei der rein geometr. Ordnungsweise keinen EinfluB, kónnen 
diese unter Umstiinden aber doch yerhindem. — Dieser allgemeine geometr. Charakter, 
welcher die Anwesenheit u. die Lange der Ketten von period, u. orientierter Anordnung 
dartut, kann yielleicht Ursache sein der Eigentumlichkeit maneher EiweiBfasem, bei 
denen eine Art gegenseitiger Beeinflussung bemerkt worden ist. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 186. 577—78.) B l o c h .

Sophie Pewsner, Adsorplionserscheinungen in Losungen. X. JJber den Zusammen - 
hang zwischen Adsorption und pa-Wert der Losungen. (IX. ygl. C. 1927. II. 1136.) 
Vf. untersueht den EinfluB von yariablen pH-Werten von Pufferlsgg. auf die Adsorption 
der schwachen Elektrolyte bzw. der Nichtelektrolyte durch aktiyierte Kohle. Die 
Verss. erstrecken sich auf Hamsloff, Glucose, Formaldehyd, arsenige Saure, Phenol, 
Anilin, Aceton, Blausaure u. Borsdure. (Ztschr. physikal. Chem. 133. 122—28.) S5r.

M. Dubinin, Adsorption von Stoffen aus verdunnten wdsserigen Losungen in Oegen- 
wart von Nichtelektrolyten. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 59 [1927]. 1043—60.
— C. 1927. n .  2441.) Roll.

A. Lottennoser und W. Petersen, Die Adsorption von iiberschussigen Ionen an 
positiven und negativen Halogen- und Bhodansilbersolen. Vff. untersuchen die Ad
sorption iiberschussiger Ag-, Halogen- u. Rhodanionen bei der Bldg. von positiven 
u. negativen Halogen- bzw. Rhodansilbersolen an denselben u. den entsprechenden 
Hydrogelen durch potentiometr. Messung der Silberionenkonz. Der Grad der Ad
sorption zeigt sich in dem Eintreten der Eloekung, der yerschieden schnellen Ein- 
stellung der Adsorptionsgleichgewichte (Inkonstanz der Potentiale) u. in der GróBe 
der Potentialanderungen im Aquivalenzpunkt. Es ergibt sich, daB die Adsorption 
mit abnehmender Lóslichkeit der Salze wachst, daB die Adsorption von Brom- u. 
Jodionen durch die negativen Sole wesentlich gróBer ist ais die Adsorption von Silber- 
ionen durch die positiven Sole u. daB die Bromionen trotz des geringen Lóslichkeits- 
unterschiedes von den AgBr-SoIen wesentlich starker adsorbiert werden ais die Rhodan
ionen yon den ^4j5CiV-Solen. Negatiye AgCl- u. /IjrjBr-Sole erweisen sich kurz vor 
dem Aquivalenzpunkt ais besonders lichtempfindlich, im Gegcnsatz zu den positiven 
Solen u. zum AgJ-Sol. Die AgJ- u. AgBr-Sole sind mehr ais die anderen Sole aus- 
gesprochene kolloide Elektrolyte, bei denen de? gróBte Teil der Adsorption in einer 
Aufladung. des Sols besteht. Die Hydrogele auBer Rhodan- u. Jodsilberhydrogel 
adsorbieren nach Uberschreitung des Aquivalenzpunktes nur noch geringe Mengen 
iiberschiissiger Ionen. (Ztschr. physikal. Chem. 133. 69—121.) SÓRENSEX.

B. Anorganische Chemie.
Giovanni'Canneri, Fortschritt in der anorganischen Chemie. (Vgl. S. 2493.) Fort- 

setzung der Besprechung des neuesten Schrifttums. (Giorn. Chim. ind. appl. 10. 
73—76.) Gr im m e .
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A. C. Cuthbertson, G. L. Matheson und O. Maass, Gefrierpunkt und Dichte 
von reinem WasserstofJsuperoxyd. Der friiher angegebene Wert fiir den F. ist zu tief, 
der richtige ist —0,89°. s°4 — 1,4649. In Pyrexglas tritt kaum Zers. ein. Enthalt- 
eine Lsg. A % H20 2, so ist s°4 =  0,9486 +  0,005163 A (giiltig bis 5% W.). Eine 
Vorr. wird angegeben, um das Vol. kleiner Gasblasen in einer Fl. leieht u. sehnell 
zu messen. (Journ. Amer. ehem. Soe. 50. 1120—21. Montreal, Phys.-chem. Lab., 
Univ.) W. A. R o t h .

Herman F. Schott, Ernest H. Swift und Don M. Yost, Bas Bedukiionspotential 
von Selen und diefreie Energie udsseriger seleniger Saure. Vff. messen das Gleichgewicht 
der Rk. Seischwarz) +  2 J2fest +  3 H20  =  H2Se03 +  4 H+ +  4 J" bei 25°. Be
rechnet man die Konz. in Molen pro 1000 g W. u. benutzt man die Aktivitaten vonH+ 
u. J~ an Stelle ihrer Konz., so erhalt man fiir die Konstantę K =  (H2Se03) (H+)4-(J- )4
1,46-10~14. Daraus berechnet śicli die Abnahme der freien Energie u. man erhalt 
Sefcat +  2 J„iest +  3 H2Ou. =  H2Se03 +  4 H+ +  4 ,1' — 18 800 Cal. Unter Be- 
nutzung bekannter thermochem. Werte ergibt sich das Reduktionspotential von 
Schwarzem Selen gemaB Sejsphwarz) +  3 H2Ofi. =  H2Se03 -f- 4 II+ +  4E" zu 
—0,740 V. Die Reduktionskraft von Se entspricht bei der H+-Konz. 1 etwa der von 
Fe++/F e+++ (— 0,747) u. liegt zwisehen der von J- /J 2fe8t (—0,536) u. Ag/Ag+ 
(— 0,800). Die entsprechenden freien Energien A F° fiir H2Se03, HSc03" u. Se03= 
bei 25° in 1-mol. Lsg. berechnen sich zu — 101,360, —97,850 u. —87,890 Cal. (Journ. 
Amer. chem. Soe. 50. 721—27. Pasadena, Cal., Univ.) K l e m m .

Hugh M. Smallwood und H. C. Urey, Ein Versuch zur Darslellung von drei- 
atomigem Wassersłoff. Da die Angaben iiber die Darstellbarkeit von H 3 in der Literatur 
sehr schwanken, wiederholen Vff. folgende Darstellungsmethoden: Koronaentladung, 
Verbrennung von Sauerstoff in Wasscrstoff, Durehleiten von Wasserstoff durch h. 
Metalle u. Vakuumentladung. Durchweg waren die Ergebnisse negativ. Bei der Dis- 
kussion wird darauf hingewiesen, daB bei sehr vielen der fruheren Unterss. Blindvrerss. 
fehlen; auch ist auf die Auftiahme von H 2 durch Elektroden u. den dadurch bewirkten 
Druckabfall zu wenig geaęhtet. Vff. schlicBen, daB die Existenz von H 3 noeh un- 
bewiesen ist; zum mindesten ist die Darst. sehr viel schwieriger ais man bisher annahm. 
(Journ. Amer. chem. Soe. 50. 620—26. Baltimore [Md.], JOHN HOPKINS Univ.) Klm.

M. Proskurnin und J, Kasarnowsky, Ober salzartige Hydride. III. Mitt. (II. vgl. 
C. 1927. II. 1231.) Mit Hilfe einer Anordnung u. Arbeitsweise, welclie gestatteten, 
siimtliehe Operationen unter AusschluB der Luft auszufuhren, wurden pyknometr. 
die D.D. der Alkalihydride AlkH, namlieh des Natrium-, Kalium-, liubidium- u. 
Caesiumhydrids bestimmt zu 1,38 ±  0,04, bzw. 1,47, bzw. 2,60 ±  0,07, bzw. 3,42 ±
0,1, wobei dio erwartete GróBenordnung bestatigt werden konnte. Die Aufnahme 
von H2 bei der Bldg. salzartiger Hydride erfolgt — im Gegensatz zu den metall- 
ahnlichen — unter starker Kontraktion des Metallgitters, welche bei den Alkali- 
h3Tdriden 25—45%, bei den Erdalkalihydrklen CaH3 u. BaH, 4—13% betragt. Mit 
Hilfe der neuen Daten -wird fiir den Ionenradius des H~-Ions der Wert 1,45 A ab- 
geleitet. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 301—10.) BLOCH.

J. Kasarnowsky, Uber salzartige Hydride. IV. Mitt. (III. vgl. vorst. Rof.) Fur 
das Normalpotential des negativen Wasserstoffions wird aus Lithiumhydrid LiH u. 
Erdalkalihydriden, besonders CaH2, der Wert —2,38 Volt abgeleitet. Damit ist 
Wasserstoff das edelste der bisher untersucliten Metalloide. Fiir die Hj7dratations- 
energie des negativen Wasscrstoffions ergibt sich dann Wh~ = 9 1  kcal; das H-Ion 
steht liicr yon den Halogenionen dem F-Ion am nachsten. — An Hand des friiher 
gefundenen Wertes fiir die Elektronenaffinitiit des Wasserstoffs E  ~  0 kcal werden 
einige Eigg. der salzartigen Hydride besproehen (Hydrolyse, Leitfahigkeit, bzw. 
Auflockerungsgrad besonders von Alkalihydriden). Ferner werden die Bildungs- 
warmen u. Gitterenergien der hypothęt. Hydride desNH4 u. Mg berechnet u. es wird 
die Riehtung der AffinitatsauBerung bei Zwitterelementen diskutiert. (Ztschr. an
organ. allg. Chem. 170. 311— 19. Moskau, Karpow-Inst. f. Chemie.) B l o c h .

P. Budników, Die Bildungsgeschwindigkeit des unloslichen Anhydrils. (Journ. 
Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 59 [1927], 881—89.' — C. 1927. I. 871.) R o ll.

Alfred Benrath, Uber das reziproke Salzpaar ilfy<S04-A7’a2(iY0i1)2-//20. I. Dio vier 
Randsystcme sind: MgS04-Mg(N03)2-H20 ; Mg(N03)2-Na2(N03)2-H20; Na2(N03)2- 
JŚTa?S04-H„0; Na2S04-MgS04-H ,0. — I s o t h e r m e  b e i  15°. Bearbeitet von
H. Pitzler" u. N. Ilieff. Das einzige Doppelsalz, welchcs in den Randsystemen auf- 
tritt, ist der Darapskit, Na2S04-NaN03-H20 . Das Natriumsulfat ist ais Glaubersalz,
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das Magnesiumsulfat ais Bittersalz, das Magnesiumnitrat ais Hexahydrat u. das 
Natriumnitrat wasserfrei yorhanden. Bcim Innensystem nohmen die beiden Sulfato, 
weil sio verhiiltnismaBig vrl. sind, den groBtcn Raum des Diagramms ein. — I  s o - 
t h e r m e  b e i  25°. Bearbeitot von W. Beu. In den Randsystemen treten die 
Doppelsalzo Darapskit u. Astrakanit, MgS04-Na2S04- 4 aq auf. Das Natriumnitrat 
entwassert auBerdem das Glaubersalz so stark, daB neben diesem aueh Thenardit 
ais Bodenkorper bestandig ist. Beim Innensystem drangen das Magnesiumsulfat 
u. sein Doppelsalz, der Astrakanit, das Natriumsulfat zuiiick, wahrend das Verh. 
gegen die Nitrate dasselbe bleibt wie bei 15°. — I s o t h c r m e  b e i  50°. Bearbeitet 
von A. Schloemer, J. Clermont u. s. Kojitsch. Im Innensystem ist der Darapskit 
bis auf ein kleines Feld verschwunden. An die Stello von Glaubersalz u. Bittersalz 
sind Thenardit u. Hexahydrat getreten. Das Gebiet des Astrakanits hat sich stark 
erweitert. — I s o t h e r m e  b e i  97°. Bearbeitet von A. u. H. Benrath. Das 
Magnesiumnitratfeld ist versehwunden, weil sich in der bei 90° entstohenden Schmelze 
des Hexahydrats kein Magnesiumsulfat auflóst, ebensowenig wie in den gemisohten 
Sehmelzen des Hexahydrats mit Natriumnitrat. Dem Randsystem Mg(N03)2-Na2(N03)2-
H ,0 fehlt der Magnesiumnitratast, weil das Hexahydrat bei dieser Temp. geschmolzen 
ist u. lceine niederen Hydrate entstehen. Halt man die Schmelze langere Zeit bei 
Tempp. oberhalb 100°, so bildet sich ein Nd., der aus einem bas. Salz besteht. Der 
Hexahydratkomplex scheint also so bestandig zu sein, daB er sich weniger leicht zers. 
ais das Nitration. Der Astrakanit ist vorschwunden. An seine Stelle sind die wasser- 
freien Doppelsalze MgS04-Na2S04 u. MgS04-3 N a,S04 ( Vanthoffił) getreten. Beide 
entstehen auch im binaren System der beiden Komponenten. Aus wss. Lsgg. ent- 
steht bei tioferen Tempp. neben Vanthoffit der wasserhaltigo Loeueit, MgS04-Na2S04-
2 H„0. Dieser ist aber bei 97° verschwunden. Das Magnesiumsulfat u. seine Doppel
salze haben in dem Diagramm stark an Raum gewonnen. Die Nitratfelder sind ścin
kiem geworden u. werden bei noch hóherer Temp. ganz verschwinden. Auch das 
Natriumsulfatfeld ist bedeutend zusammengeschrumpft. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
170. 257—87. Aachen, Techn. Hochsch., Anorg. Labor.) B l o c h .

W. Guertler und L. Anastasiadis, Zur Frage eines allotropen Umwandlungs- 
punktes des Aluminiums. Die Vorss. erstreckten sich auf dilatometr., therm. u. elektr. 
Messungen. 7 Sorten Al mit verschiedenen Reinhcitsgraden wurden untersucht. 
Die Annahme, daB das Al bei 560° eine Modifikationsanderung erleidet, ist nach den 
Verss. zu yerneinen. Die beobachteten therm. u. elektr. Effckte sind nicht dem reinen 
Al selber, sondern seinem Si-Geli. zuzuschreiben. Die Effekte sind also ais dureh 
Schmelzung bzw. Erstarrung des Eutektikums oder Resorption oder Ausscheidung 
des Siliciumsegregats hervorgerufen anzusehen. (Ztschr. physikal. Chem. 132. 149 
bis 156. Charlottenburg, Techn. Hochsch.) W il k e .

F. W. Bergstrom, Verdrangung von Metdllen aus Losungen ihrer Salze dureh 
weniger eleklropositive Elemente. IV. Kaliumammonoberyllat und Natriumammoiio- 
beryllat. (III. vgl. C. 192 7 .1. 845.) Be gibt zwar mit fl. NH3 keine blaue Lsg., wie etwa 
Mg, l5st sich aber doch etwas u. reagiert dann mit gel. KNH2 gemiiB Be -{- 2 KNH2 ^  
Be(NH2)2 +  2K ; das GleichgowichtdiirftewegendergeringenLoslichkeitvonBc(NH2)2 
stark nach rechts verschoben sein; auBerdem reagiert unter dem katalyt. EinfluB von 
Be-Metall K sofort mit NH3 unter Bldg. von KNH„ -f- H„ u. man erhalt schliefilich: 
Be(NH), -f- KNH2 =  Be(NH2)-NHK-NH3, oder nach WERKER K[Be(NH2)3]-NH,; 
das NH3 wird bei 160° im Vakuum abgegebcn, naehdsm das Salz im Krystallammoniak 
geschmolzen war. Die Darst. des Salzes nach dieser Rk., die zuerst von Jones u. 
Frohring (Western Reserve Univ.) entdeckt wurde, erfolgt am besten so, daB in 
einen Schenkel eines gebogenen Glasrohres 0,35 g K mit 2 Aquivalenten Bo gegeben u. 
NH3 eindest. wird. Nach 1—2 Tagen ist eine farblose Fl. entstanden, die in den anderen 
Schenkel iibergegossen wird. Nach dem Abdunsten des NH3 u. Trocknen im Vakuum 
erhalt man das beschriebene Salz. — In gleicher Weise wiid Be(NH2)-NHNa-NH3 
dargestellt. — Verss. zur Darst. von Be(NH2) miBgliiekten. — Neben einigen Be- 
merkungen iiber die Rkk. der ammoniakal. Lsg. des oben dargestellten Salzes mit Mg- 
Amalgam u. Mg(SCN)2, die nur zu Gemischen fiihrten, wird schliefilich auf die Rk. 
von Be mit einer ammoniakal. Lsg. von S in fl. NH3 hingewiesen. Es fallt zunachst 
ein gelber Nd. (BeS-xNH 3 bzw. B cS yxN H 3); im OberschuB von S-Lsg. lost sich 
dieser zu stabilen Be-Polysulfiden. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 652—56.) KLEMM.

F. W. Bergstrom, Die Einimrkung von Losungen von Ammoniumsalzen infliissigem 
Ammoniak auf metallisches Beryllium. Ammoniakhaltige Berylliumhalogenide und
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ammonbasi-sche Berylliumsalze. Lost man Be in einer Lsg. von m e h r  a i s  2 A q u i - 
v a l e n t e n  NH4C1 in fl. NH3, so krystallisiert bei —40° BeCl2-4N H 3; daraus laBt 
sieh bei 210—255° im Vakuum leicht BeCl2-2N H 3 gewinnen (vgl. BlLTZ u. M e s s e r - 
KŃECHT, C. 1926. I. 571). Entsprechend gewann man krystallisiertes BeBr2-4NH 3; 
allerdings fiel dies erst nach 1-wóchigem Stehen aus, wahrend das NH3 sehr langsam 
abdunstete. — Lsgg. dieser so gebildeten Halogenidammoniakate in fl. NH3 losten 
w e i t e r e s  Be, dabei wurde beim Chlorid kein einheitliches Praparat erhalten. Beim 
Bromid ficl 3 Be(NH2)2 ■ BeBr2 • 8 NH3 aus (Trocknen im Vakuum bei —40°, beim 
Trocknen bei 20° enthielt das Salz nur 4 NH3). Aus der iiberstehenden Lsg. gewann 
man durch Abdampfen des NH3 einen Riiekstand, dci die Zus. 3 Bc(NH2)-BeBr2- 
4N H 3 liatte (bei 20° getrocknet). Obwohl dieses Salz nieht krystallisiert erhalten 
wurde, werden Griinde dafiir angegeben, daB es eine wirkliche Verb. ist. — Beim Jodid 
erhalt man in ahnlicher Weise — Einzelheiten im Original — ein sehwerlosliches
3 Be(NH2) - Be J2-4 NH3 u. ein 11. 5 Be(NH2)2-BeJ2-4N H 3. Aus der Lsg. des erst ge- 
nannten Salzes.in NH3 lieB sich mit KNH2 ein floekiger Nd. fallen, der Be: J etwa im 
Verhaltnis 10: 1 enthielt. — Hg{CN)2 in fl. NH3 reagiert mit Be ebenso wic mit Al 
(vgl. C. 1924. II. 1169), reine Prodd. wurden nieht festgestellt. — Am SchluB betont 
Vf., daB es viel leichter ist, NH2-haltige, bas. krystallisierte Be-Salze zu bekommen, 
ais OH-haltige. Merkwiirdig ist, daB die starker bas. Verb. 5 Be(NH2)2-Be J„ sehr viel 
leichter 1. in NH3 ist, ais die weniger bas. 3 Be(NH2)2-BeJ2. (Journ. Ainer. chem. Soc. 
50. 657—62. St a n f o r d  Univ. Califomia.) K le m m .

Rudolf Lang, Ober die Reaktion zwischen Chromsaure und Manganosalz. Ent
sprechend der benachbarten Lage der Potentiale fiir die Vorgange:

Cr20 ," + 1 4 H -  =  2 C r - + 7 H 20  +  6C) u. Mn'" =  Mn” +  (') 
ist bei der Einw. aquivalenter Mengen von Cr20 7"- u. Mn"-Ion aufeinander eine prakt. 
einseitige Rk. nieht zu erwarten. Tatsachlich zeigte die Einw. von 20 ccm Vio'n- 
K2Cr20 7 selbst auf uberschussigc MnS04-Lsg. bei Yr n. H2S04-Konz. sowohl bei ge- 
wóhnlicher Temp. ais auch bei Siedehitze weder eine ąualitatiy wahrnehmbare umfang- 
reichere, noch auch nach quantitativer Unters. eine nur spurenweise Bldg. von 
Manganisalz. Auch bei Ggw. von Orthophosphorsaure war das Ergebnis nieht anders. 
Wenn also das zwischen Chromsaure u. Manganosalz sich ausbildende Gleichgew. 
prakt. ganz auf der Seite des Chromats liegt, so hat dies wahrscheinlich seinen Grand 
darin, daB die Red. des Chromats stufenweise erfolgt. Ist das — unbekannte — 
Potential Crvl/Crv sehr viel negativer ais das Potential Mn®/Mnn, dann erscheint 
die einseitige Gleichgewichtslage verstandlich. Macht man aber das letztere Potential 
durch Uberfiihrung von Mn‘"-Ion in Komplexe negativer ais das erstere, dann wird 
eine Oxydation von Mn''-łon erfolgen konnen. Tatsachlieh wurde nach Zusatz von 
Alkalifluorid oder nach Zusatz von Metaphospliorsaure (hier Rotfarbung!) zu obigen 
schwefelsauren Rk.-Gemischen Oxydation zu Manganisalz beobachtet, die bei ge- 
wóhnlicher Temp. mit meBbarer, beim ErwŚ.rmen mit gróBerer Geschwindigkeit 
erfolgt. Fiigt man nim 10 ccm HCl (1:1) zu u. erhitzt weiter, so entfarbt sich die 
Lsg. rasch u. nimmt wieder die urspriingliche Farbung des Chromats an. Der ProzeB 
verlauft also in umgekehrter Richtung. Dies erklart sich daraus, daB alle kondensierten 
Phosphorsauren unter der katalyt. Wrkg. von H'-Ionen rasch H20  aufnehmen u. 
in Orthophosphorsaure iibergehen. Diese vermag jedoch nieht zu verhindern, daB 
das Potential Mnm /Mhn sogar positiver wird ais die Potentiale Crv' IV/CrIir u. der 
Oxydationsvorgang muB seine Richtung andern. Die erneute Zugabe von Meta- 
phosphorsaure ruft dann, so lange letztere unzers. bleibt, wieder die Bldg. von Mn111- 
Salz hervor. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 170. 387—88.) B l o c h .

Rudolf Lang und Josef Zwefina, Ober die Induklion der Reaktion zwischen Chrom
saure und Manganosalz durch arsenige Saure. Es sind zahlreiche induzierte Rkk. 
bekannt, an denen einer oder zwei von den im Titel genannten Stoffen beteiligt sind. 
Die induzier.te Rk. unter Beteiligung aller drei Stoffe ist noch nieht beschrieben. — 
LiiBt man auf ein 1/«-n. bis 1/1-n. salz- oder schwefelsaures Gemisch einer Chromat- 
u. Manganosalzlsg., die hier in keinerlei Wechselwrkg. treten (vgl. vorst. Ref.), Arsenit- 
lsg. einwirken, so w rd das Chromat von Arsenit reduziert, gleichzeitig findet jedoch 
auch eine Oxydation des Mn”-Salzes zu Mniii-Salz statt, was man an dem Braun- 
werden der l ig .  erkennt. Der Chromsaure fallt hierbei die Rolle des Aktors, der 
arsenigen Saure die des Induktors u. dem Manganosalz die des Akzeptors zu. Der 
Induktionsfaktor — das Yerhaltnis der .umgesetzten Aquivalente des Akzeptors zu



1 9 2 8 . I . B. A n o k g a n isc h e  Ch e m ie . 2 5 8 9

don umgesetzten Aquivalcnten des Induktors------ —2— — ------- ist berechenbar, da
ccm Vio-n. As20 3

ccm Vło-n- M n «i=  ccm Vio-n- K2Cr20 7 — ccm As,03 — ccm Vio'n- FeS04. Er bc- 
tragt zu Beginn der Rk. 0,5 u. daraus wurde nach Ma n c h o t  die Oxydation des Ar- 
senits mit Chromsaure iiber sechswertiges As [I1= 5 + 0 ,5 ( 5 — 3) =  6] fiihren, wahrend
nach L u t h e r  das intermediiire Aktoroxyd vierwertigcs Cr A { =  A. —

0,5 -f- 1
ware. Zugunsten der LUTHERschen Auffassung spricht — abgesehen von anderen 
Erwagungen — der Umstand, daB Chromsaure der spezifische, nicht ersetzbare Be- 
standteil der Rk. ist. Dagcgen kann der Induktor durch Sbm -Salz oder Oxalsaure 
vertreten werden. Auch der Akzeptor kann ersetzt werden, z. B. durch Vanadylsalz.
— Die untersuchte Rk. spielt sich demnach in  2 Hauptphasen ab:

Crvi - f  Asm =  CrIV +  Asv; Criv _(. Mnii =  Crin 4 . Mnni.
Die prakt. Bedeutung der Rk. liegt in ihrer Anwendbarkeit zur Lsg. maBanalyt. Auf- 
gaben. Die Rk. kann ais Schulbeispiel einer induzierten Oxydations-Red.-Rk. gelten. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 389—96. Briinn, Dtsche. Techn. Hochsch.) B loch.

G. Tarninami und A. Sworykin, Zur Dynamik der Reduklion durch Kohle. Dio 
lted. von Metalloxyden durch Kohle findet weit unter den FF. der Oxyde statt. 
Stiirm. wird die Red. nur bei exothcrmer Rk. u. wenn der 0 2-Druck iiber dem Oxyde 
erst einen gewissen kleinen Wert erhalt bei einer Temp., die iiber der Temp. des Be- 
ginns der Kohleverbrennung liegt. Die Red. des Mn02 durch Kohle beginnt bei der 
Temp. des Beginns ihrer Yerbrennung. Die Red. des Fe20 3 durch Kohle ist eine stark 
endotherme Rk. Die Red. verlauft aber nicht in einem Zuge von Fe20 3 bis zum Fe. 
sondern in mehreren Abschnitten. Bei mindestens 670° tritt eine geringe Verzogerung 
auf den Erhitzungskurven auf. Nach der ersten Verzógerung, nach dem Auftreten 
des Knickes, waclist die Temp. weiter an, um dann zu fallen, weil kurz vor dem Maxi- 
mum eine zweite Rk. einsetzt. Auf den Erhitzungskurven von CoO findet sich ent- 
weder ein Sinken der Temp. nach Eintritt der Rk. oder ein Haltepunkt. Auch CdO 
w rd e untersucht. Die Erhitzungskurven von N i20 3 u. NiO mit Kohle lassen keinen 
therm. Effekt erkennen, ebenso ist es mit PbO u. Sn02- Die endothermen Redd. 
der Oxyde Fe304, NiO, PbO u. Sn02 verlaufen also langsam in einem groBen Temp.- 
Bereich. Die Geschwindigkeit der Red. der anderen Oxyde ist so groB, daB sie nur 
durch den WarmefluB reguliert wird. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 62—70. 
Gottingen, Univ.) W ilk e.

Prafulla Chandra Ray und Ninnalendunath Ray, Ober ńne neue Rtihz von 
Doppelsulfaten der Kupfer-Magnesiumgruppe und der Sulfoiiiumbasen. II. (I. vgl. 
C. 1927. II. 403.) Durch Mischung der Lsgg. von Sulfaten 2-wertiger Metalle u. Tri- 
methylammoniummlfat im Verhaltnis 1 Mol. Metallsulfat: 2 Moll. Trimethylammonium- 
sulfat u. Einengen wurden eine Reihe krystalliner Doppelsulfate hergestellt, die auBer 
bei Co u. Ni die allgemeine Zus. (I) Me"S04!(CH3)3S}2S04 • 8 H?0  besitzen. Bei Co 
u. Ni krystallisieren zuerst Doppelsulfate der Zus. (II) 2 Me"S04j(CH3)3S[jS04- l l  H20  
oder Gemische vom Typ I u. II, spater Salze vom 1. Typus. Die Trimethylammonium- 
doppelsulfate unterscheiden sich von den entsprechenden Triathylyerbb. durch ihre 
Krystallform (Platten), ihre groBere Stabilitat u. geringere Hygroskopizitat u. ihre 
geringe Loslichkeit in A. LI. in W. Aus den konz. wss. Lsgg. fallt A. im allgemeinen 
Heptahydrate, bei Co ein Hexahydrat, bei Ni das ursprungliche Doppelsulfat aus.

Y e r s u c h e .  FeSOt ■ \{CII3):iS\2SOi ■ 8 II„O u. durch Behandlung der konz. 
wss. Lsg. mit A. weiBes krystallines ^e/SO4-{(Ć.H3)3<S}:ljS04-?' II,,0. — ZnS04{(CH3)3S}2- 
S04-8H 20, weiB u. ZnSOi\(CILi)̂ S}iSOi -7 II20, fein verteilte, weiBe, krystalline 
Verb. — GdSOiKCII^SlSO,■ 8 ILO, weiB u. ZnSOi -\(GH3)3S\iSOi -7 H fi, weiBer, 
krystalliner Nd. — MgSOi -\(OII:!)3S}r,SOft■ 8 HX>, durchsichtig, krystallin, u. MgSO 
{(CH3)3S lSO t -7 H.O, weiB. — CuSO^CH^Ś^SO, ■ 8 lhO  u. CuSO..-\(CII3)iS\2SOi - 
7 HJO, blaue, krystalline Verbb. — MnS04((CH3)3S}2S04 • 8 H20  u. MnSOt ■ \{CH3)3S\2 ■ 
SOt ■ 7 H20, schwach rosa. — Bei Ni war bei der 1. Krystallisation Ni: S04 — 2:3 , 
die spateren Krystallisationen hatten die Zus. NiSOi\{GH:))1lS\2SOi ■ 8 II20 , grun. — 
Bei Co zeigte die 1. Krystallisation unbestimmte Zus., die spateren entsprachen der 
Formel Co§O45(C//3)3£}2<S04-8 H20;  aus der konz. wss. Lsg. fallt A. Co<S04-{(Cjy3)3S}2- 
S04-6Zf20. — Die Stabilitat der Doppelsulfate beim Erhitzen ist verschieden. Aus 
dem Cd-Salz konnen bei 115° fast 7 Moll. W. zugleich mit Spuren der organ. Kom
ponentę ausgetrieben werden;. das Mg-Salz verliert bei 115° 8 Moll. W. u. entspricht
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dann anniihernd der Formel MgS04|(CH3)3S}2S04. Bei hóheren Tempp. tritt kon
tinuierliche Gewichtsabnahmo u. Geruch nach Methylsulfid auf. (Journ. Indian 
chem. Soc. 5. 69—72. Calcutta, Univ.) K r u g e r .

H. Remy und L. Pellens, Vber Chlorokomplexsalze des Wismuts. (Vgl. R e m y , 
C. 1 92 6 .1. 37.) Zum Studium der Frage, weshalb dio verschiedenen Stoffe ais Zentral- 
atome ganz bcstimmte Koordinationszahlen bevorzugen, werden die Bldg.-Energien 
einfach gebauter Komplese, wie z. B. der Halogenokomplexe, herangezogen. Fiir 
die Berechnung dieser Bldg.-Energien scheinen dio von V. M. GOLDSCHMIDT (C. 1927.
II. 2) aus krystallograph. Messungen abgeleiteten Ionenradien eine zuyerlassige 
Grundlage zu bilden. Fiir die Bestandigkeit solcher Komplese im Krystallgittcr 
kommt auCer der Bldg.-Energie des Komplexes noch der EinfluB des mit dem Komplex- 
ion zusammentretenden Ionenpartners in Betracht. Um den EinfluC des lctzteren 
in den Hintergrund treten zu lassen, werden moglichst groBvolumige Komplexionen 
(Kationen) gewiihlt, ais solche organ, substituicrte Animoniumioncn. Berechnet 
man unter Zugrundelegung des CoULOMBschen Gesetzes u. der GOŁDSCHMIDTschen 
Ionenradien die Bldg.-Energien fiir Ghloroferri ai-Ionen, so ergeben sich  die Tetra- 
chloroferriationen ais die stabilsten. In der Tat waren alle yon R e m y  u . R o t h e  
(C. 1927. I. 2290) untersuehten organ, substituierten Ammoniumbasen zur Bldg. 
yon Tetrachloroferriaten M*[FeX4] befahigt. —  Bei Wismuł sollten auf Grund der 
Encrgieberechnungen Verbb. mit der Koordinationszahl 5, also Pentachlorobismuliate, 
besonders stabil sein. In der Tat hat sich die Erwartung, daB Bi in den Chlorokomplex- 
salzen mit organ, substituierten Kationen die Koordinationszahl 5 beyorzugt, be- 
statigt. — AuBer Pentachloro- wurden auch einzelne Tetra- u. Hexachloroverbb. 
erhalten. Haufig ergeben sich Chlorobismutiato komplizierterer Zus. Dicse lassen 
sich ais mehrkemige Komplexsalze deuten oder aber, wenigstens formal, ais Doppel- 
salzo einkerniger Komplessalze. Bei dieser Formulierung liegt auch solchen kom- 
pliziertcren Verbb. immer wieder die Pentachlorogruppe zugrunde. Weiter sind noch 
Heptachloroverbb. (in bemerkenswert groBer Zahl) u. Enneayerbb. isoliert worden. — 
Wir sind auf dem Wege, die Existenzfahigkeit u. Zus. vou Komplcxverbb. auf Grund 
der Kenntnis der Atom- bzw. Ionenradien im voraus angeben zu kónnen.

Zur H e r s t .  d e r  K o  m p 1 e x s a 1 z e wurden die salzsauren Ammoniumbasen 
u. BiCl3, in wenig W. bzw. HC1 gel., in yerschiedenen Molekularyerhaltnissen zu- 
sammengebracht u. das Chlorobismutiat aus salzsaurehaltigem W. umkrystallisiert. — 
Methylammoniumenneachlorodibismutiat, [CH3 ■ NH 3 ]3[Bi2Cl;,]; wl. Nadeln; F. 302°. — 
Metliylammoniunihendekachlorodibismutiat, [CH3-NH3]5[Bi2CIn ]; zers. sieh von 240° 
an langsam. — Meihylanimoniumheptachlorobismutial, [ĆH3-ŃH3]4[BiCl,]; erweicht 
yon 210° an u. schm. unter gleichzeitiger Zers. — Dimethylammoniumpentachloro- 
bismutiał, [(CH3)2NH2]2[BiCl5]; mit A. gefallt; F. 228°. — Dimetliylammoniumhepla- 
chlorobismutiat, [(CH3)2NH2].,[BiCl,]; saulenfórmige Krystalle, F. 208°. — Trimethyl- 
amnioniumemieachlorodibismutiat, [(CH3)3NH]3[Bi2Cl9]; wl. Krystiillchen; erweichen 
bei 264°, schm. unscharf bei 284°. — Trimethylammoniumlicxaćhloróbismutiat, 
[(CH3)3NH]3[BiCl6]; schm. unscharf bei etwa 272°. — Tetramethylammoniumtelra- 
dekachlorotribismutiat, [(CH3).iN]5[Bi3Cl14]; mkr. sechsseitige Blattchen, F. 286° (Zers.).
— Athylammoniumtelraclilorobismutiał, [C2H,-, ■ NH,] [BiCl4] ; Nadelchen, F. 158°. — 
Athylammoniumpentachlorobismuliat, [C2H5-NH3]2[BiC!5]; diinne Saulen; F. 268°. — 
AlhylaimnoniuinhczacJdorobismutiat, [C2H5-NH3]3[BiCl6]; saulenfórmige Krystalle, 
F. 239°. — Athylammoniumheptaclilorobismutiat, [C2H5-NH2][BiCl7]; diinne Saulen; 
F. 199°. — Propylammoniumtetrachloróbismutiat, [C3H7■ NII3][BiCl4] ; Nadeln, F. 157°; 
wird beim Eintragen in 2/1-n. H2S04 oder H N 03 sofort teilweise hydrolyt. gespalten 
unter Abscheidung von BiOCl, dagegen yollstandig 1. in 2/i-n. HC1. — Propylammonium- 
pentachlorobismutiat, [C3H7-NH3]2[BiCJ5], ąuadrat. Blattchen, F. 243°. — Propyl- 
ammonmmheplachlorbismutiat, [C3H7-NH3]4[BiCl7]; saulenfórmige Krystalle, F. 170°.
— ButylammoiiiumpcntachlorobismiUiat, [C.,H, • NH3]2[BiCl5] ; glimmerartige, zuweilen
ąuadrat. Blattchen; F. 225°. — Butylammoniumenneaclilorobimiutiat, [C4H9-NH3]6- 
[BiClg]; F. 180°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 862—68. Hamburg, Chem. Staatsinst. 
Univ.) " B l o c h .

C. Eichner, Uber die Zersetzung der Vanadylsulfale bei lióher Temperatur. In Vcr-

/ folg einer Arbeit von A u g e r  (C. 1921. III. 1346) n. im Gegensatz zu den Vermutungen 
von R osenheim  u . H sin  Yu Mong (C. 1927- I. 337) stellt Vf. fest, daB sieh yier- 
wertiges Vanadium in schwefclsaurer Lsg. beim Erhitzen oxydiert u. daB sich anderer- 
seits funfwertiges V reduziert bis zum Gleichgewicht. Bei langerem Erhitzen fallt
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das meisto V ais V 0S04 aus. Das Gleicligewicht wird hierdurch gestort, stellt sich 
aber in der Lag. von neuem hcr. Das Auftreten des dreiwertigen V in den Verss. von 
ROSENHEIM u . H s in  Y u  M o n g  erklart sich dureh die Verwcndung von N H 4V 0 3 
statt des reinen V20 5, da sich dann zunachst Ammoniumsulfat bildet, dessen Zers. 
die Red. zum dreiwertigen V bewirkt. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 85  [1927]. 
1200—02.) SÓRENSEN.

N. JeJremow und A. Rosenberg, Verfahren zum Niederschlagen von Vanadin- 
saure auf Faserasbest. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 5 9  [1927]. 701—14. — 
C. 1927 . II. 1994.) R o l l .

Gulbrand Lunde, Ober die Oxyde der edlen Metalle. Dio Zahl der mit Sicherhoit 
in reinem Zustande dargestellten Platinmetalloxyde ist nicht groB. Wir kennen PdO, 
(PtO), P t03, Rh20 3, Ir02, R u02, Ru Oj, 0 s 0 2 u . 0 s 0 4. Yon diesen kennen wir die 
Krystallstruktur nur von den Verbb. PdO, Rh20 3, IiO?, RuO., u. 0 s0 2; die 3 letzteren 
sind isomorph. (Metall-Wirtschaft 7. 417—18. Oslo, Univ.) WlLKE.

Handbuch der anorganisclien Chemie in 4 Biindcn. Hrsg. von Richard Abegg, Friedrich Auer- 
bach u. Ivan Koppel. Bd. 4, Abt. 3, Tl. 1. Leipzig: S. Hirzel 1928. 1°. 4 .3 . 1. Dic 
Elemente d. achten Gruppe d. period. Systems. Tl. 1. Die Edelgase von Eugen Rabino- 
witsch. Aus Abeggs H andbuch d. anorgan. Chemie. Bd. 4, Abt. 3, Tl. 1. Hrsg. v.
I. Koppel. (X II, 622 S.) M. 4 5 .- ;  Lw. M. 4 8 .- .

0. Mineralogische und geologische Chemie.
Edward H. Kraus, Paul Heinrich von Grolh. Obersicht iibor Lobon u. wisson- 

schaftliche Tatigkeit. (Science 67. 150— 52. Michigan, Univ.) K l e m m .
P. W. Bridgman, Die Linearkompressibilitat von dreizehn naturlichen Kryslallen. 

Die Linearkompressibilitat von Mineralien wurde bei 30 u. 75° in verschiedenen Acbsen- 
richtungen gemessen u. die Yolumkompressibilitat berechnet. Krystallisicrter Granat 
hat eine geringere Kompressibilitat (h) ais dichter. Beryli hat parallel der hexagonalen 
Achse einen negatiyen Temp.-Koeffizienten von k. Bei Quarz wechselt k bei ver- 
sehiedenen Vorkk. in meBbarer Weise. Topas zeigt ebenfalls einen stark negativen 
Temp.-Koeffizienten fiir k' in der C-Richtung. (Amer. Journ. Science [SlLLIMAN]
[5] 15. 287—96. Cambridge Mass., Harvard Univ.) ENSZLIN.

Gerald R. Mac Carthy, Ein ungewohnlicher Quarzkryalall von Grassy Greek. N. C. 
Beschreibung eines Quarzkrystalls mit merkwurdigen noch nie festgestellten Trapezocder- 
flachen. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67. 29— 32.) E n s z l in .

F. Heide, Ober eine hydrothermale Paragenesis von Quarz und Arseninineralien 
im veranderten Quarzporphyr vom Saubach i. V. und iiber einige Eigenschaflen des Phar- 
makosiderits und des Syniplesits. Besprechung des Zusammenhangs der Zwillings- 
bildungen beim Quarz mit der Bildungstemp. Die hydrothermalen Quarze auf dieser 
Lagerstatte sind unter 575° gebildet. Dio Paragenesis mit den As-Mineralien weist 
auf eine obere Temp.-Grenze von etwa 200° hin. Der Pliarmakosiderit verliert bis 
233° ±  1° etwa 5 Mol W., welches zeolith. gebunden ist u. wieder in das Gitter dureh 
Wasserung eintreten kann. Bei 233° tritt Zers. ein. Der Rest des W. ist chem. ge
bunden u. entwcicht bis 291°. Beim Behandeln mit Laugen u. Sśiurcn treten infolgo 
beginnender Zers. Farbanderungen ein. t)ber 200° ist er auch gegen W. unbestandig. 
Der Symplesit nimmt infolge Oxydation des Fe11 zu Fe111 Blauschwarzfarbung an, die 
auch kunstlich dureh H20 2 hervorgerufen werden kann. KOH wirkt zersetzend. Skorodit 
reagiert gegen KOH u. HC1 iihnlich wie Symplesit. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67. 
33— 90. Gottingen.) * E n s z l in .

Felix Machatschki, Ober die Kryslallgesialt des Magnesiumwolframates. Das 
Magnesiumicolframat (MgWO^) ist monoklin prismat. mit a: b : c =  0,8263: 1 : 0,8703 
u. [i =  89° 40 '. Vergleieh der Achsenyerhaltnisse mit denen von Htibnerit u. Wolframit. 
(Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67. 163—65. Gottingen, Mineralog. Inst. d. Uniy.) E n s z .

Ichizo Suganuma, Ober die Zusammensetzung und den Ursprung einiger Mineralien 
aus den heipenQitellen und ihrer Umgebung injapan. I. u. II.Mitt. I. Der Akita Hokulolit. 
Der Akila Hokutolit besteht hauptsaclilich aus BaSO., u. PbS04 u. ist eine isomorphe 
Mischung dieser beiden. Er unterseheidet sich von dem Taiwan-Hokutolit dureh das 
weite Sehwankcn scines Gehaltes an BaS04 u. PbSO.,. BaS04 ist immer vorherrschend. 
Er ist weiB bis gelblich, wahrend letzterer braune Farbę besitzt, auch hat er einen 
hoheren Geh. an seltenen Erden u. eine Radioaktivitat lieivorgerufen dureh Elemente
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der Th- u. Ra-Gruppe. Die braune Farbę wird der Ggw. von PbSsO„ u. FeS506 zu- 
geschrieben. Qualitativ wurden festgestellt Ca, Sr, Mg, Al, Fe, Ti, Zr, Th, Ce, La, 
Pd u. Nd, Ra, Rn, Po. Er bildet sich bei 40° unter Mitwrkg. von Cyanophyceen. Der 
Geh. an PbS04 steigt mit der Entfernung von der Quelle. Zus. eines weiBcn Sinters. 
6,45 PbO, 55,33 BaO, 0,11 SrO, 0,34 CaO, 0,25 MgO, 0,43 Fe20 3 (Ce20 3, Th02 usw.),
0,53 A120 3, 0 K20  u . Na20  4,61 Si02, 31,43 S03, (0,01) As20 6. Der Geh. an PbO sehwankt 
zwischen 4,61 u. 15,04°/o. Das W. der Quelle ist stark sauer, es enthalt 0,0011 BaSO,,
0,0009 PbS04, 0,1832 FeS04, 0,861 A12(S04)3, 0,0033 CaCl„, 0,0581 MgCl2, 0,0027 AsCl3,
0,0752 KC1, 0,1121 NaCl, 0,0003 NH4C1, 2,5497 HC1, 0,4247 H2S04, 0,3436 H2Si03 u. 
Spuren von H3B 0 3 u. ZrCl4. — II. Zusammensetzung und Ursprung der lóslichen Sulfate 
in der Umgebung einer Schwefelguelle. Die Gase der Schwefeląuelle (Wasserdampf, 
H2S u . C02) wirken auf die Andesite u. Tone ein. Dabei entsteht Almogen (Al2{SOt )3- 
16 H20), Halotrichit (Ał^SO^^-FeSO^-Sd H20), Melanterit (FeSOt ■ 7 HtO) u. Pyrit u. 
zwar die ersteren durch Einw. von H2S04 aus dem oxydierten H2S auf die Gesteine 
bei Luftzutritt u. letzterer bei LuftabschluB. (Buli. chem. Soc. Japan 3. 69—73. 73—76. 
Tokyo, The first Higher School.) E n s z l i n .

Victor T. Allen, Anauxit von der Ione Formaiiim Californiens. Das Minera], 
w'elches unter dem Namen Jonit beschrieben war, bildet einen Hauptbestandteil der 
Ioncformation Kaliforniens. Der Ionit ist ident. mit dem Anauxit von Bilin u. wahr- 
scheinlich aus Biotit oder Chlorit durch Verlust von MgO, CaO, FeO u. Alkalien ent- 
standen. Es hat die Zus. 2 Al20 3-6 Si02-5 H20. Er ist monoklin mit der Licht- 
brechung a =  1,559, fi =  1,564 u. y =  1,564. Das Róntgendiagramm ist dasselbe wic 
das des Anauxits von Bilin. (Amer. Mineralogist 13. 145—52.) ENSZLIN.

Clarence S. Ross und W illiam F. Foshag, Anauzit, eine Mineralart, auf Grund 
von Materiał von Bilin, Tschechoslovakei. Analysen des durch thermale Verwitterung 
in Anauxit ubergegangenen Augits u. Glimmers aus dem Basalt von Bilin. Der Anauxit 
aus dem Augit hat die Zus. Al20 3-3 Si02-2 H20 , wahrend fiir den Anauxit aus Glimmer 
die Zus. weniger scharf ist. Er ist weifl mit der Lichtbrechung a =  1,559, fi =  1,564 
u. y =  1,565. Hartę 2,5, D. 2,524. (Amer. Mineralogist 13. 153—55.) E n s z l in .

— , Antamokit. Ein neues Tellurid von den Philippinen, Der Anlamokit, ein neues 
Gold-Silber-Tellurid bildet zusammen mit Quarz, Pyrit, Fahlerz, Calaverit u. Kiipfer- 
kies die Spaltenfullung eines Andesits auf den Philippinen. Seinen Namen hat er nach 
der Stadt Antamok, in dereń Nahe er gefunden wurde. Er laBt sich durch HN03, HgCL 
u. FeCl3, nicht aber durch HC1, KCN u. KOH atzen u. besteht aus viel Au u. Te u"
wenig Ag. (Engin. Mining Journ. 125. 616.) ENSZLIN.

T. V. M. Rao, Eine. Untersuchung iiber Bauxit. Dor Laterisierungsprozefl kommt 
durch eine Einw. von Alkalicarbonaten auf die Al-Silicate der Gesteine zustande, 
wobei sich Al-Carbonat bilden soli, das sofort in wasserhaltiges A120 3 zerfallt, sich ais 
Bauxit absetzt u. mit den unzersetzten Mineralien des Gesteins die Laterite bildet. Der 
Bauxit ist ein definiertes Minerał mit der Zus. A120 3-2H 20 . Aus diesem bildet sich 
durch weitere Wasseraufnahme der Gibbsit, der ebenfalls in Lateriten angetroffen 
wird, wahrend Diaspor nie in Lateriten anzutreffen ist. Feldspat, Glimmer, Cyanit, 
Turmalin, Hamatit, Fe30 4, Limonit, FeS2, Umenit, Rutil, Anatas u. Sphen sind in 
den Lateriten zu finden. Die Laterisierung wurde kiinstlich durehgefiihrt u. die Apparate 
beschrieben. (Minerał. Magazine 21. 407—30. Imp. Coli. of Sc. and Teehnol. 
London.) EŃSZLIN.

Josef Krenner, Hineralogische Mitteilungen aus TJngarn. 2. Beilrag zur naheren 
Kenntnis des Felsobanyits. 3. Jnesit von Nagybanya. 4. Scheelit von Csikloua. (1. vgl.
C. 1928. I. 481.) Opt. u. krystallograph. Unters. der Mineralien. (Ztrbl. Minerał., 
Geol., Paliiont., Abt. A. 1928. 138—42. Budapest.) E n s z l in .

C. Palache, L .H . Bauer und H. Berman, Larsenit und Calcium-Larsenit, neue 
Glieder der Chrysolitgruppe von Franklin, New Jersey. Yorl. Mitt. Larsenit ist ein Blei- 
Zink-Orthosilicat der Zus. PbO-ZnO • SiO, u. fuhrt seinen Namen zu Ehren des Prof. 
LARSEN. Das andere Minerał, der Ca-Larsenit, ebenfalls zur Chrysolitgruppe gehorig, 
hat die Zus. (Pb,Ca)0-Zn0-Si02, wobei etwa die Halfte des PbO dirrch CaO ersetzt 
ist. Der Larsenit ist orthorhomb., weiB durchscheinend. D. 5,90. Lichtbrechung 
a =  1,92, 18 =  1,95 u. y =  1,96 jo ±0,01. Der Ca-Larsenit ist weiB, opak. D. 4,421, 
Lichtbrechung a =  1,760—1,762, /3 =  1,769—1,770 u. y — 1,709—1,774. (Amer. 
Mineralogist 13. 142—44.) ENSZLIN.

L. J. Spencer, Potarit, ein neues Minerał, entdeckt von dem verstorbenen Sir John 
Harrison in British Guyana. Potarit von den Diamantwaschereien vom PotarofluB
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ist eine definierte Pd-Hg-Verb. der Zus. PdHg u; krystallisiert kub. D. 15,0— 16,1. 
Hartę 3,5. Er ist 1. in H N03 zu einer braunen Lsg. Das Hg kann im geschlossenen 
Rohr nur ganz langsam bei etwa 1400° ausgetrieben werden, wodurch die D. bedeutend 
abnimmt, welche erheblich hćiher ist ais die D. der einzelnen Komponenten. Das Allo- 
palladium von British Guiana ist Potarit, wahrend das urspriingliche Allopalladium 
oder Selenpalladium aus dem Harz wahrscheinlieh gewólmliches kub. Pd darstellt, 
welches durch Selenide verunreinigt ist. Das vermutete Bestehcn einer hexagonalen 
Modifi kation von Pd wird stark angezweifelt. (Minerał. Magazine 21. 397 bis 
406.) _ E n s z l in .

G. Berg, Die neuen grofien Platinvorkommen in Siidafrika. Im sog. Bushveld 
befindet sich ein gewaltigea Massiv von Eruptivgesteinen. Hier geht das ii ber weite 
Gebiete ausgebreitete Gestein von seiner oberen nach seiner unteren Grenze bili ganz 
allmahlich aus einem granit. Gestein in ein Noritgestein iiber. Einzelne besonders 
reiche Gesteinpartien weehseln mit anderen tauben oder ganz armen. Es folgt dann 
eine Beschreibung der Vorkommen. Das Pt ist an etwas As gebunden. Das Roh-Pt 
cnthalt nach der Abrostung des As: 98,3% Pt, nur 1% Ir -f- Os, 0,3% Rh, 0,4% Pd 
u. gar kein Ee. Am ausgedehntesten kommt das Pt im Merensky-Reef vor, fiir das 
noeh keine rationelle Ausbeutung gefunden worden ist. (Metali-Wirtschaft 7. 409—11. 
Berlin.) W lLKE.

Walter Zwanzig, Die Zechsteinsalzlagerstdtte im oberen Allertale bei Wefensleben- 
Belsdorf. Eortsotzung der Arbeiten (vgl. C. 1928. I. 1642) iiber die Tektonik des 
Allertals u. seiner Salzlagerstatte. Beschreibung der Mineralien. (Kali 22. 62—66. 
76—77. 92—94.) E n s z l in .

P. K. Gliosh, Ober die bioiitluiUigen Oriinsteine und uber einen rhyolitischen Bims- 
stein in dem Kontakthof des Falnwuth-Granits. (M inerał. M agazine 2 1 . 436— 39.) E n s z .

A. O. Woodford, Die San Quintin Vv.lkangebiele, Nieder-Califomien. Beschreibung 
der tertiaren u. nachtertiaren Basalte u. ihrer Mineralien. (Amer. Journ. Science 
[SlLLIMAN] [5] 15. 337—45. Claremont, Calif. Pomona College.) E n s z l i n .

F. Egger und Karl Franz Scłunitt, Beitrdge zur Zusammenselzung der Mineral- 
ąuellen in Berg-Cannslałt. I. Mitt. Angabe von neuen Analysen fiir den Berger Sprudel, 
den Cannstatter Wilhelmsbrunnen u. fiir die Inselquelle mit Bemerkungen iiber die 
Temp. u. Schiittungsmenge mit Vergleichen zu fruheren Bestst. Das Erdbeben am
10. Nov. 1911 hat voriibergehende starkę Schwankungen in dem C02-Geh. des W. 
heryorgerufen, welcher nach dem Erdbeben auf die Halfte herabsank (0,638 g gegen 
1,282 g) aber im Nov. 1912 seinen n. Wert wieder erreichte. (Jahreshefte d. Vereins 
f. yaterland. Naturkunde i. Wiirttemberg 83 [1927]. 8 Seiten Sep.) E n s z l in .

D. Organische Chemie.
A. Nekrassow, Ober die Einwirkung des Bromcyans auf Acetylendimagnesium- 

dibromid. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 59 [1927]. 915—19. — C. 1927. II. 
2275.) R ó ll .

Yoshio Tanaka und Tsutomu Kuwata, Ober die Darslellung von Tetraathylblei. 
Tetraathylblei wird aus C2H6MgCl u. PbCl2 mit guter Ausbeute hergestellt; das im 
Rohprod. in betrachtlicher Menge cnthaltene Triathylblei wird mit Luft oder O in Ggw. 
von yerd. HC1, wobei Tetraathylblei nicht angegriffen wird, in (C2H5)3PbCl ubergefiihrt 
u. dieses mit C2H5MgCl zu Tetraathylblei umgesetzt. Zur Darst. von C2H5MgCl benutzt 
Vf. ais Anfangskatalysator C2H5MgJ, das sich auf Zusatz von C2H5J u. J zu Mg sofort 
bildet, das dann entstehende C2H5MgCl wirkt selbst katalyt. weiter.

V e r s u c h e .  Zur Darst. von Athylnuu/nesiuriichlorid wird gepulvcrtes Mg erst 
mit wenigen Tropfen einer ath. Lsg. von Athyljodid u. Jod u. dann unter kraftigem 
Ruhren unterhalb 5° mit Athylchlorid in A. versetzt. Ausbeute 99,2%. — Tetraathylblei 
wird durch Umsetzung von C2H5MgCl in absol. A. mit troekenem PbCl2 unter starkem 
Ruhren unterhalb 5° mit 75%" Ausbeute (auf C2H5C1 bezogen) erhalten. Aus dem griin- 
lichgelben Rohprod. fallt an der Luft ein gelber Nd. aus [Gemisch von (C2H6)6Pb20  u. 
Pb02], der mit HC1 ein Gemisch von (C2H5)3PbCl u. PbCl, ergibt. Zur Reinigung wird 
das Rohprod. in ath. Lsg. in Ggw. von verd. HC1 mit Luft oder O bis zum Verschwinden 
der Gelbfarbung behandelt. Nach Abdunsten des A. hinterbleiben reines farbloses 
Tetraathylblei u. krvstallin. Tridthylbleichlorid, das bei 170° sich in Tetraathylblei, 
PbCl2 u. KW-stoffe,” wohl nach 2 (C,Hs)3PbCl =  Pb(CoHs), +  PbCl, +  C2H4 - f  C2He, 
zers.; durch Behandlung mit C2H5MgCl wird es mit 95% Ausbeute in Pb(C2Hs)4 ver-
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wandelt. Die Ausbcute an reinem Tetraathylblei erreicht so 74% (auf C2H5C1 bezogen).
— Pb(C2H5)4 ist eine farblose Fl. von unangenehmem Gerucli. Yerbrennt .mit langer 
Flamme unter Entw. weiBer PbO-Dampfe. Kp.n  81,6—82,0°; Kp.13 85,4—85,7°;
D.184vac. 1,6600; no18=  1,5206. Zersetzt sich gegen 400° unter Abscheidung von 
metali. Pb. Wird auch bei gewohnlieher Temp. an der Luft, besonders schnell im 
Sonnenlicht, trube; die zers. Fl. reagiert alkal. u. gibt mit HC1 Triathylbleichlorid. 
(Aeronautieal Research Institute, Tokyo Imp. Univ. 2 [1927]. Nr. 15. 9 Seiten 
Sep.) R a d t .

Marthe Montagne, Neue Untersuclmngen iiber die Einwirkung von Organo- 
magnesiumverbindungen auf einige felle Dialkylamide. (Vgl. C. 1926. II. 1262.) Vf. 
hat schon 1. c. angedeutet, dafi bei der Einw. von CH3MgJ auf N-Diałhylbnłyramid 
neben dem 2-Methyl-2-diathylaminopentan eine um CH2 reichere tcrtiiire Base ent- 
steht. Diese yerdankt ihre Bldg. der Mitwrkg. von freiem CH3J u. wird aussehlieBlich 
u. mit guter Ausbcute erlialten, wenn man aus der CH3MgJ-Lsg. nach Zusatz von 
Bzl. den A. abdest., je 1 Mol. Amid u. CH3J zugibt u. erhitzt. Die neue Base ist 
eine bewegliche Fl. von Kp.ie 81°. Pikrat, F. 78°. Perchlorat, F. 154°, zur Rcinigung 
der Base besonders geeignet. Chloroaurat, F. 84°. Cliloroplatinat, F. 199°. Das 
Hydrochlorid zerfallt bei 170—180° quantitativ in NH(C2H6)2, HC1 u. 3-Methyl- 
hexen-(2), C3H,-C(CH3): CH-CH3, Kp. 93—97°. Letzteres wird dureh KMn04-H,S04 
zu Methylpropylketon osydiert, liefert ein schwer zu reinigendes Nitrosat u. ein 
charakterist. Nitrolanilid, F. 122°, ident. mit einem Praparat, welches aus dem 
dureh Dehydratisicrung von 3-Methylhexanol-(2) synthetisierten KW-stoff erhalten 
wurde. Die daraufhin der neuen Base zu ertcilcnde Konst. eines 3-Methyl-3-diathyl- 
aminohexans, C3H7 ■ C(GH3)(C2H5) ■ N(C2H5)2, wurde dureh Synthese aus a,a-ilethyl- 
Cithyl-n-valeramid, C3H7-C(CH3)(C2H5)-CO-NH2, bewiesen. — Bei der Bldg. der neuen 
Base spielt der A. keine Rolle, denn in Propylather yerlauft die Rk. ebenso. Auch 
Austausch von CH3 gegen N-standiges C2H5 im 2-Methyl-2-diiithylammopentan kommt 
nicht in Frage, denn bei der Einw. von CH3MgJ u. CH3J auf N-Dimethylbulyramid 
erhalt man neben dem 1. c. beschriebenen 2-Methyl-2-dimethylaminopentan eine 
andere Base, das 3-Methyl-3-dimelhylaminoliexan, C3H7-C(CH3)(C2H5)-N(CH3)2. Es 
werden demnach 2 CH3 aneinander gekettet. Eine Erklarung dieser Rk. kann vor- 
laufig nicht gegeben werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 874—77.) Lb.

Gr. Rasuwajew, Kombinierie Einwirkung der Katalysatoren Nickeloxyd und Ton- 
erde auf Losungen substiluierler Oxybemsteinsauren unter holiem Wasserstoffdruck und 
hoher Temperatur. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 59 [1927]. 1071—76. —
C. 1927. II. 2504.) R oll.

Gabriel Bertrand und Georges Nitzberg, Darstdlung eines neuen reduzierenden 
Zuckers mit 7 Kohlenstoffaknnen mittels des Sorbosebakteriums. Vff. liaben aus Glykose 
in bekannter Weise a-Glykoheptit dargestellt. 3 kg Glykose lieferten iiber 100 g 
reines Prod. von F. 129—130°, opt.-inakt., zu 1,70 g 1. in 100 ccm 80%ig. A. von 18°. 
Die biolog. Oxydation des Heptits mittels Sorbosebakteriums wurde genau so aus- 
gefuhrt wie die des Perseits zu Perseulose (ausfiihrliche Beschreibung an anderer 
Stelle). Nach 6—8 Wochen wird die Fl. im Vakuum eingeengt u. A. zugesetzt, 
brauner Nd. mehrmals aus W. +  A. umgefallt, Gesamtfl. im Vakuum vom A. be- 
freit, mit Bleiessig u. H 2S gereinigt, zur Sirupdicke eingeengt. Die so crhaltene 

CII -OH CH -OH cc-Glykoheptulose, C;H140 7, bildet nach mehr-
i 2' , fachem Umkrystallisieren harte Prismen von

CO HC-OH deutlich siiCem Geschmack, F. 173,5°, 11.
nA nT.T tiA htt >n W- 100 ccm A. von 60, 80 u. 95°/o lósen

V bei 21° 12,07, 3,35 u. 0,37 g. [a]D22 =  —67° 8'
HO-CH HO-CH in 10%ig. wss. Lsg. ohne Mutarotation.

HÓ - OH HC • OH R ed^ennógen =  ca. 88% von dem der
i Glykose. Phenylosazon, C19H2405N4, gold-

IIC-OH CO gelbe Nadelchen aus verd. A., F. 209—210°
p-rr att Arr p|TT (bloe), ident. mit dem aus a-Glykoheptose.

2 ’ 2’ Der Zucker erleidet keine alkoh. Garung.
Er besitzt nach den friiheren Unterss. iiber die biochem. Wrkg. des Sorbosebakteriums 
wahrscheinlich eine der beiden nebenst. Formeln. (Compt. rend. Acad. Sciences
186. 925—28.)  ̂ L in d e n b a u m .

T. Aagaard, Uber die Verwendung von Enzymen bei der Analyse von Kohlehydraten 
und Glucosiden. (Enzymatische Hydrolyse der Zucker Melezitose und Turanose.) (Vgl.
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C. 1928. I. 164G.) Die zur Herst. von Melezitose ver\vendete Alliagi-Manna gab bei der 
Analyse folgcndes Resultat: 9,07% reduzierende Zucker, 41,52% Saceharose, ca. 25% 
Melezitose, 14,04% vegetabil. Bestandtcile, 4,57% W., 3,39% Asche. Die daraus nach 
T a n r e t  gewonnene Melezitose hat F. 152° u. a D =  + 8 8 °  4'; ihre 10%ig. wss. Lsg. wird 
durch 45 Min. langcs Erwarmen mit l% 0ig- H2S04 auf dem W.-Bad zu Turanose (ocd =  
+ 720 4' bis + 73°)-j-Glucose hydrolysiert, von denen letztere durch alkoh. Giirung ent- 
fernt wird. — Die Verss. zur en zym at. Hy d r o l y s e  von Turanose werden unter 
Verwendung von Turanosealkoholat mit den Fermentcn Emulsin, Ithamnodiastase, 
autolysierte Oberhefe („Colin“), lufttroclcene Unterhefe („Bridel“) u. lufttrockene mit A. 
gefallte Unterhefe ausgefiihrt. Nur mit der lufttrockenen Unterhefe, u. zwar mit dereń 
a-Glueosidase, erfolgt Spaltung in Glucose -f- Fructose. Turanose kann also ais ein 
ct-Glucosid der Fructose betraehtet werden. — Melezitose wird durch Invertin ,,Bour- 
quelot“ u. Sucrase „Colin“ nieht hydrolysiert; von Emulsin wird die Menge der vor- 
handenen reduzierenden Zucker yergroBert, ohno daB jedoch die Red.-Konstantę sieli 
einer der berechneten nahert. Auf verschiedencm Wege gewonnene Fermentausziige 
aus Aspergillus niger werden an einer Reihe von Zuckern u. Glucosiden auf ihren Gehalt 
an wirksamen Fermentcn gepriift u. die Resultate in Tabellcnform angegeben. Melezitose 
wird besonders durch ein Praparat aus Aspergillus niger: „Tanret“ B gespalten; im 
Rk.-Prod. werden neben unveriinderter Melezitose Turanose, Glucose u. Fructose ge- 
funden; es ist dalicr wahrscheinlich, daB im Aspergillus niger eine Melezitose yorhanden 
ist, die Melezitose in Turanose -f- Glucose spaltet, wobei aber durch die Ggw. weiterer 
Ferniente Sekundarrkk. heryorgerufen werden. — Durch lufttrockcne Unterhefe 
(a-Glueosidase) wird Melezitose ebenfalls hydrolysiert. Aus der Red.-Konstanten ergibt 
sieli, daB keine Partialspaltung in Saceharose-}- Glucose stattgefunden hat; es werden 
denn auch neben unyerandertem Ausgangsmaterial nur Glucose u. Fructose gefunden. 
(Tidskr. Kcmi Bergyaesen 8. 16—20. 35—39.) W. WOLFF.

W ilhelm Traube, Bruno Blaser und Carl Grunert, Ober Cellulosc-Schwefel- 
sdureester. Bei der Einw. eines iS03-haltigen Luftstroms auf gut getrocknete Cellulose 
(Filtrierpapicr) werden, olinc daB Vcrkohlung eintritt, unter Erhaltung der auBeren 
Form von einer C0HI005-Gruppe 3 Mol S 03 unter Bldg. des sauren Trisulfats der Ccllu- 
tosc aufgcnommcn nach der Gleichung (I):[C6H10Ó5]-f- [3 S03] =  [C6H70 s(S03H)3]. 
Das Rk.-Prod. wurde in das neutrale K-Salz uberfulirt, u. zwar bei Verss., wo die 
Cellulose nur %—% ihres Gewiehts an S03 absorbiert hatte, durch direktes Eintragen 
in stark gckiihltc Kalilauge; bei reichlicherer S03-Beladung wurde das Rk.-Prod. in 
W. eingetragen, die Lsg. von nieht angegriffener Cellulose getrennt, mit soyiel Pb(OH)2 
oder Pb-Carbonat behandelt, daB gerade eine geringe Menge Pb ais Pb-Salz der Cellu- 
loseschwefelsaure gel. wird, das Pb mit H2S gcfallt u. mit KOH neutralisiert; in nieht 
zu verd. Lsgg. beginnt bereits vor beendigter Neutralisation die Abscheidung eines 
sehr feinen, flockigen, dureh Zentrifugieren abtrennbaren Nd. Reinigung durch Auf- 
lósung in wenig W., ev. Behandlung mit Tierkohle u. Abkiihlung auf 0°. Nach Trocknen 
im Hochyakuum bei 100° C: S: K =  2: 1: 1, entsprechend der Formel C'G//705(<S'O0A')3 
eines neutralen K-Cellulosetrisulfats; Ausbeute bis 65%. Dieses K-Ccllulosesulfat „A “ 
ist geschmacklos, auch nach der rontgenograph. Unters. amorph, zl. in w. W., zwl. 
in k. W. (1 Tl. in 20 Tin. W. von 0°). Auf Zusatz von KOH scheidet es sich aus der 
wss. Lsg. ais stark gequollener Nd. aus. Unl. in A. u. anderen organ. Losungsmm. 
Die wss. Lsgg. sind kolloidal; [«]d =  —5,5 bis —6,5°. Reduktionsyermogen gegen 
F e h l in g s c Iic Lsg. gering. Die wss. Lsgg. reagieren auch nach langercm Sieden neutral, 
bei langerem Erhitzen mit HCl wird jedoch allmiihlich quantitativ H2S04 abgespalten 
unter Bldg. dunkler, stark red. Lsgg. Gegen Alkalien sehr bestandig. AgN03 fallt 
die wss. Lsgg. gar nieht, Pb-Acetat schwach, Bleiessig reichlich; BaCl2 gibt einen in 
verd. HCl 1. Nd. Ein in W. wl. Salz liefert das Cellulosesulfat auch mit Nitron. Durch 
Zers. des mit Bleiessig erhaltenen Pb-Cellulosesulfats durch H2S u. Eindampfen der 
Lsg. im Hoehvakkum wird das freie Cellulosetrisulfat ais Sirup erhalten. — Wird die 
nach Abscheidung des Salzes A yerbleibende Lsg. des mit KOH neutralisierten Reaktions- 
prod. aus Cellulose u. S03 eingeengt, so scheidet sich in stark wechselnden Ausbeuten 
beim Abkuhlen ein Salz „B “, ebenfalls der Formel C6H ,05(S03K)3 aus, das sich von A 
durch seine groBere Lóslichkeit, seinc Rechtsdrehung u. die 2—3-fache Kupferzahl 
unterseheidet; amorph. Salz A ist einheitlich, B nieht. Das Cellulosetrisulfat u. 
Salz A sind ais echte Celluloseabkómmlinge zu betrachten; Cellulose daraus wieder 
zu gewinnen, gelang bisher nieht. Best. der elektr. Leitfahigkeit von Salz A  ergibt 
Abwcichungen vom Yerdiinnungsgesetz u. mit der Yerdiinmmg steigenden Dispersitats-
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grad. — Cellulosetrisulfat kann die Fallung yon BaSO.j in salzsaurer Lsg., von PbJ2, 
Ag Cr O,,, Hg2(CrOj), verhindern u. ist ein sehr geeignetes Sehutzkolloid fiir die Herst. 
von Metali- u. Metallsulfidsolen. In Ggw. kleiner Mengen yon Kaliumcellulosetrisulfat 
ist der Habitus der Ausscheidung von KC104 u. Weinstein gegeniiber der n. Fallung 
yerandert. — Bei Einw. von mehr S 03 auf Cellulose, ais Gleiehung (I) entsprieht, ent- 
steht zunachst immer nur das saure Trisulfat, an das sich dann — yermutlich analog 
der Bldg. yon H2S20 , — noeh S03 anlagert. Innerhalb einiger Tage geht jedoch das 
Reaktionsprod. in eine liomogene, durchscheinende, zahe, in W. u. A. yollstiindig 1. M. 
iiber; die bei Behandlung der wss. Lsg. mit Pb(OH), oder Pb-Carbonat erhaltene Lsg. 
bleibt beim Neutralisieren mit KOH entweder ganz klar oder scheidet nur ganz geringe 
Mengen K-Cellulosetrisulfat ab; beim Eindampfen auf ein kleines Vol. u. Abkiihleu 
seheidet sich ein sil. K-Salz mit C : S : K = 6 : 4 : 4  (manchmal nur 6,0:3,7:3,7, 
aber stets S: K =  1: 1) aus, entsprechend der Formel GfiHs0 l(S03K)i  eines K-Tetra- 
sulfats. Dies Salz ist kein Cellulosederiy. mehr, sondern bei seiner Entstehung ist unter 
Neubldg. einer OH-Gruppe 1 Ring im Mol. des Anhydrozuekers gesprengt u. gleich- 
zeitig damit jedenfalls der Grad der Assoziation zwischen den urspriinglichen Moll. 
des Cellulosegrundkorpers aufgehoben oder stark yermindert worden. Die Entstehung 
eines Tetrasulfats (III) bei der Einw. von S 03 auf einen Anhydrozucker kann man 
sich ebenso yorstellen wie bei Anhydroglucose, niimlich Aufnahme yon 3 S03 unter
— CH------------------ , — C H -------------- O — CH-0-S03H

ĆH.O.SOsH
ĆH-0-S03H T Ó ĆH-O-SO.H T''2 O CH-0-S03H

CH -------------- A n

Ó H -0-S03H I c h . o -so 3h  i
x „ ____ _ o  „ I„  „ „ 3„  so.,

óCH--------------- 1 J
CH-CH2-0 -S 0 3H — CH • CH, • O • SO.H

CH.OH m
-ĆH-0Ha-0-S0;,H

Bldg. des sauren Trisulfats (I), das sich dureh Aufnahme von mehr S 03 mehr oder weniger 
in Cellulosepyrosulfat yerwandelt; Einschiebung von 1 Mol. des in pyrosulfatartiger 
Bindung angelagerten S 03 in den Ring unter Bldg. eines cycl. neutralen Schwefelsaure- 
esters (II); Ołfnung des S-haltigen Ringes bei der Verarbeitung in wss. Lsg. Das K-Salz 
des Tetrasulfats zeigt erhebliches Reduktionsvermogen. — Holz gibt bei nicht zu starker 
S 03-Beladung u. sofortiger Verarbeitung ebenfalls K-Cellulosetrisulfat A, bei mehr- 
tagiger Einw. von stark iiberschussigem S 03 wird es ebenso wie reine Cellulose in eine 
in W. fast restlos 1. M. yerwandelt, wobei wahrseheinlich auch das Lignin mit S03 
unter Bldg. in W. 1. Yerbb. reagiert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 754—67. Berlin, 
Univ.) K r u g e r .

H. Gall und G. Lehmann, Uber Oxydalion von Alkalicyaniden dureh Permanganat. 
Vff. yerfolgen den Permanganatverbraueh bei der Oxydation von KON  dureh KMnOt . 
In Vorverss. ergab sich, daB in stark alkal. Lsg. der Permanganatyerbrauch, bezogen 
auf die angewandte Menge KCN, ungefahr zwei Aquivalenten Sauerstoff entsprieht. 
Die Oxydation erfordert jedoch mehrere Stunden u. ist mit umfangreichen Nebenrkk. 
yerkniipft, so daB diese direkte Oxydation in analyt. Hinsicht, ausscheidet. Bei Zugabe 
von CuSOf ais Katalysator ist dagegen in der KCN, KOH u. KMnOj enthaltenden 
Lsg. nach Erwarmen auf 60° in einigen Minuten ein Verbrauch yon 2 Aquivalenten 
Sauerstoff auf ein Mol KCN festzustellen. Die KOH-Konz. kann innerhalb weiter 
Grenzen yariiert werden, ohne daB eine Anderung der Reaktionsgeschwindigkeit fest
zustellen ist; nur bei sehr geringen KOH-Konzz. ergibt sich eine Dberschreitung des 
theoret. Permanganatyerbrauchs. Die CuS04-Konz. laBt sich bis auf ein Minimum 
von 0,0143 g CuO bei der Oxydation von 0,0651 g KCN ohne Veriinderung der Reaktions
geschwindigkeit herabdriicken; unterhalb dieser Konz. wird die Oxydation innerhalb 
der Versuchszeit (5 Min.) unyollstandig. Aus den Verss. ergeben sich zwei Verff. zur 
ozydimelr. Alkalicyanidbest. Die eine Methode beruht auf der Oxydation bei 60°, 
wahrend bei der zweiten, weniger yorteilhaften Methode sich die Oxydation in der 
Kalte yollzieht. Aus den reaktionskinet. Unterss. folgt, daB bei der Oxydation von 
Cyanid in prim. Rk. mit unmeBbarer Geschwindigkeit Manganat entsteht. Es stellt 
nieht Permanganat, sondern Manganat in alkal. Medium das stabile Oxydationsmittel 
dar. Der momentano Ubergang von Permanganat in Manganat ist die V oraussetzung 
ftir eine analyt. brauchbare Permanganatoxydation bei Ggw. von Alkali. In allen 
solchen Fallen, bei denen diese Rk. nur sehr langsam stattfindet, tritt Permanganat
yerbrauch dureh Einw. yon Lauge ein (vgl. die Unters. der alkal. Oxydation yon RuCl2,
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C. 1928. I. 1518). Die Wrkg. des CuS04 wird durch die Annahme einer Rk. mit KCN 
nach dcm Schema:

2 CuS04 +  6 KCN =  Cu2(CN)4K2 +  2 K2S04 +  (CN)2 
gedeutet. Das auftretende einwertige komplexe Cu-Ion wird durch Permanganat 
wieder zu zweiwertigem Cu oxydiert u. so ais Katalysator regeneriert. Die Katalyse 
erfolgt also hier durch einen raschen Yalenzwechsel des Katalysators. — CuS04 kann 
auch ais Katalysator fur die Darst. von KCNO durch Oxydation von KCN yerwendet 
werden. Dadurch ist erwiesen, daB KCNO ais Endprod. der Oxydation von KCN mit 
KMn04 bei Ggw. von Cu++ auf tri tt. Da KCNO leiclit der Hydrolyse unterliegt, ist ea 
zu seiner Darat. notwendig, samtliche Faktoren, die diesen Vorgang beschleunigen, 
auszuschalten. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 670—75. Miinchen, Anorgan. Lab. d. 
T. H.) L e s z y n s k i .

B. Onnont, Uber die eleklrochemische Darstdlung von Berlinerblau. Die Darst. 
von Berlinerblau durch Elektrolyse von K4 [Fe(CN)0]-Lsg. mit einer Eisenanode u. 
unter Verwendung von NaCl-, Na2S04- u. NaN03-Lsg. ala Zwischenelektrolyten wird 
untersucht. Die Stromauabeute ist unabhangig von der K4[Fe(CN)0]-Konz.; doch ist 
kleinen Konzz. dor Yorzug zu geben, da groBe die Bldg. von 1. Berlinerblau begimstigen. 
Das Eisen der Anodę lóst sich ais Fe". Bei Ggw. von NaCl findet keine Oxydation 
des Fe(CN)8"" zu Fe(CN)6"' statt. Die optimale NaCl-Konz. ist 10%; die Stromauabeute 
ist dabei 100%. Der Energieverbrauch ist <  1 kWh/kg. Bei Anwesenheit von Na2S04 
oder NaN03 entwickelt sich an der Anodo infolge der auftretenden Passivitat des 
Eisena Saueratoff; ferner findet Oxydation des Fe(CN)e"" zu Fe(CN)„'" statt; infolge 
dieser Nebenprozesse ist die Stromausbeute <  75%; der Energieyerbrauch ist >  1,5 
u. <  4 kWh/kg. Die Passivitat der Anodę hórt aber bei Zusatz von wenig NaCl auf, 
u. damit steigt die Stromauabeute bis ca. 100%; dieselbe Stromausbeute wird auch 
ohne NaCl durch Erhóhung der Temp. auf 70° erreicht, wobei der Energieverbrauch 
bis 1,5 kWh/kg abnimmt. Zum SchluB werden die Analysendaten der Prodd. mit- 
geteilt. (Ztschr. Elektrochcm. 34. 106—11. Kiew, Polytechn. Inst.) St a m m .

Christopher Kelk Ingold und Charles W illiam Shoppee, Uber die Móglichkeit 
von Ringkelten- Valenztautormrie und einen Typ von auf beweglichen Wassersloffatomen 
beruhender Taulomerie, ahnlich der Wagner-Meerwein-TJmlagerung. I. Einige ł)erivale 
des Phorons. In  Fortsetzung der Arbeiten von FRANCIS u. WlLLSON (Journ. chem. 
Soc., London 103 [1913]. 2238) k o n n te  das in te ressan te  Beispiel einer R in g k etten - 
Valenztautomerie HI IV unteraucht werden, welohes sich an das Gleichgewicht
I II (FARMER, I n g o l d  u . andere) anlehnt. Phoron kann ala zl^-Pentadien 
theoret. in den Formeln V—VII gedacht werden, in welcher Reihe Farbę, Refraktion, 
Parachor u. ungesatt. Charakter zurtickgehen miiBton. (VI iat lediglich ala Zwischen- 
stufe aufzufassen.) Phoron gehort auf Grund von Farbo u. Parachor (vgl. folgendes 
Ref.) zur Gruppe V, is t  also durch VHI darzustellen. Schon das Dibroinphoron neigt 
der Zwiachenstufe IX zu (schwache Farbung u. niedriger Parachor), H20 2, Ferri- 
cyanid u. Ag20  greifen nicht an, ebensowenig schwache Red.-Mittel; h. Permanganat 
u. CLEMMENSEN-Red. wirken ein. F r a n c i s  u . WlLLSON (1. c.) erhielten aus der 
Verb. durch Verseifen eine Verb. X, welche durch P-HJ von den Vff. zu einem Cyclo- 
pentanketon reduziert werden konnte. Dieses Keton ist schon von FRANCIS u. 
WlLLSON auf anderem Wege erhalten u. nach XIV formuliert worden. Die Konat. 
konnte durch ein Dipiperonylidenderiv. (XV), eine Dioximinoverb. (XVI), ein Trioxim 
(XVn) u. ein 1,2,3-Triketon (XYHI) erhartet werden. Ferner konnte die Synthese 
der Verb. aus Tetramethylathylendibromid (XII) u. Acetondicarbonester (XI) iibor 
den cyol. Ketoester XIII durchgefuhrt werden. XIV konnte durch Behandlung mit
Br u. W. in X iibergefiihrt werden, wahracheinlich nach XIV — >- XIX — >- XX ----Y
X X I----X. Ala zweite Interpretationsmoglichkeit muBte Formel XXII zur Dis-
kussion gestellt werden, die, wie angedeutet, ebenfalls zu XIV fiihren kann. Vff. for- 
mulieren auf Grund der Elektronentheorie der Valenz die Pinakon-Pinakolin- u.

/ R  
A J *  C x

W AGNEB-M EERW EIN-Umlagerung nach  X — A—B — C— Y  — y  X ‘ + A —B — C + Y ',  
worin die Tendenz von X  u. Y, Elektronen abzustoBen u. zu halten, die Rk. in Gang 
bringt (vgl. hierzu ~X XIII 5fS XXIV). Die aus der Bromoxyverb. zugiŁnglichen Brom- 
mełhóxy-, Brombenzoyloxy- u. Brom-p-brombenzyloxyverbb. geben reduziert die Benzoyl- 
oxy-, Methoxy- u. p-Brotnbenzyloxyverbb., die sich in ihrer Konst. den Bromverbb.

X. 1. 172
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unmittelbar anschlieBen. Zur Unters. der Funktionen der beiden Sauerstoffatome 
(XXV u. XXVI) wurden deshalb die halogenfreien D eriw . herangezogen. Wegen 
ihrer Verseifbarkeit sind die oben erwahnten Alkyl- u.. Arylderiw. ais 0-Derivv. 
anzuspreehen. Entgegen den Br-Verbb. geben die halogenfreien Substanzen Oxime, 
so die urspriingliche Oxyverb. zwei stereoismnere Oxime u. ein Semicarbazon. Das 
Acelylderiv. des a.-Oxims liiBt sich mit H2-Pd zu der Base XXVIII reduzieren, die fiir 
sich wie auch ais Hydroclilorid, Pikrat, Chloroaurat u. Acetylderiv. sich ais ident. 
erwies mit dem Red.-Prod. des Oxims XXIX (oder Acetales) des Ketons XIV. Unter 
Zugrundelegung der Formel XXVI ergibt sich das weiter unten skizzierte Bild. Die 
Formulierungen gewinnen an Beweiskraft durch Synthese des unsymm. Ketons mit 
der CO-Gruppe in Nachbarschaft zu einer C(CH3)2-Gruppe sowie des dazugehórigen 
Oxivis, Amins u. Acetylderiv. Nach Me i s e n h e im e r s  Theorie kónnen die beiden
Oxime die folgenden Amidę geben: XXX — >- XXXI u. XXXII ----Y XXXIII. Unter
den Vers.-Bedingungen lagert sich das a-Oxim in die /?-Form um u. scheidet auB; 
das /J-Oxim hingegen gibt ein Umlagerungsprod. der Formel XXXIII. Die Imid- 
formulierung XXXI scheidet aus, da die Verb. aus a,a,{i,f}-Tetrameihylglutaranhydrid 
synthetisiert werden kann. Somit kommt dem a-Oxim Formel XXX, dem p-Oxim 
XXXII zu. Das halogenfreie Benzoylderiy. (s. o.) liefert mit Hydroxylamin in der 
Kalte unter Abspaltung von Benzoesaure ein neues Monoxim (XXXVII) u. dieses 
durch Umlagerung ein Amid XL. Das mit weiterem Hydroxylamin zugangliche 
Dioxim XXXVIII gibt leicht ein Furaza71 XLI, XXXVII durch Red. ein Oxyamin 
XXXIX. Die Konst. folgt aus der Tatsache, daB XXXVII bei der Verseifung die 
ursprungliehe Oxyverb. zuriickliefert u. daB XXXVIII auch aus dem a-Oxim zu er- 
halten ist (vgl. Formelschema!). Die Brom-p-brombe.nzyloxyverb. XLII. gibt mit 
Zn-Eg. reduziert das p-Brombenzyloxyderiv. XL1II, dessen Oxim wegen der Unwahr- 
scheinlichkeit einer Eliminierung einer Alkylgruppe nach XŁIV formuliert werden 
muB. Das Acetylderw. XLV kann mit Na-A. zu dem Oxyamin XLVI, isomer mit 
XXXIX, reduziert werden. Im Gegensatz zu den oben erwahnten Substanzen verhalt 
sich das Bromacetoxyderiv., welches k. alkal. Permanganat reduziert, Br in Chlf. 
absorbiert u. sich mit Zn-Eg. zu einem Dihydroderw. reduzieren laBt. Die Annahme, 
daB es sich hier um ein Deriv. der ungesatt. monocycl. Form handelt, kann wie folgt 
gestiitzt werden: Bromacetoxyverb. (2 h; HBr Acetoxyverb. >■ Dih}'dro- 
acetoxyverb. H) >■ H00C-CH3 +  Dihydroverb. Das Endprod. erweist sich nicht 
ais das oben erwahnte Tetramethylcyclopentanon, sondern ais sein unsymm. Iso- 
meres XŁIX. Sein Oxim LI kann zum Telramethylcyclopentylamin LII reduziert 
werden, welche Verb. auch durch Red. des Oxims LIII zuganglich ist.

Unter Annahme der Formeln XLVII u. XLVHI fiir die Bromacetoxy- u. Acet- 
oxyverbb. ergibt sich das weiter unten folgende Schema. Die Brommethoxyverb. 
LIV ist gegen Permanganat unbestandig u. kann mit Zn-Eg. zu dem halogenfreien 
Dcriv. LV u. dem Dihydroderiv. LYI reduziert werden. Da sowohl das Oxim LVII 
wie auch das Oxim der Dihydroverb. LVIII Tetramethylcyclopentylamin geben, haben 
die Methoxyverbb. dieselbe Konst. wie die Acetoxyderivv. F r a n c is  u . WlLLSON 
erhielten aus der Bromoxyverb. mit Permanganat die Lactonsaure LXH, gebildet 
aus der Ketosaure LXI. Vff. erhielten bei der Oxydation mit Chlorat-Osmiumtetroxyd, 
Ferricyanid oder H20 2 dieselbe Saure neben der Lactonsaure LX, dem Lacton der 
zweibas. Oxysaure LIX. Oxydation mit Chromsaure fiihrt unter yollstandigem Abbau 
zur Tetramethylbernsteinsaure LX1H (vgl. auch das Schema). F r a n c is  u . WlLLSON 
konnten durch Bromierung in Eg. aus der Bromoxyverb. ein Dibromderiy. erhalten, 
fiir das sie die Formeln LXVI oder LXIX in Betracht zogen; Vff. nehmen zunaehst 
ais dritte Móglichkeit noch LXX an. Die Tatsache, daB durch Verseifung nur ein 
Br ais Hypobromsaure eliminiert wird, unter Riickbldg. der ursprunglichen Verb., 
kann nieht ais Konstitutionsbeweis angesehen werden (vgl. hierzu LXIV u. LXV). 
Tatsachlich besitzt die Dibromverb. die Konst. LXVI. Dies folgt aus der Identitat 
des Chlorierungsprod. der Bromoxyverb. mit dem Broviierungsprod. der Chloroxyverb. 
(LXVII); ferner sind die Dibrom-, Bromchlor- u. Dichloruerbb. (LXVDI) einander in 
ihren Eigg. iiberaus iihnlich. Aus dem gesamten Tatsachenmaterial erhellt, daB im 
Falle des Dibromphorons eine Ringkettenyalenztautomerie yorliegt. Bzgl. der Er- 
klarung auf Grund der Elektronentheorie mu 13 auf das Original. yerwiesen werden.

1  R ,c < ° Z ?  ^  11  n i  x sc < g c  ^  TY x *c < § ~ ó
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CO—CfCH^ C(OH)— C(CH3)j
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(XXVI, F. 86°)
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XXTI 00<  w S
(XIV, F. 130°)

, c h — C(CH3: ,CH2.C(CH3), ,CHs.C(CH3)2
h o n : c< W ( c h ;>; H‘N -C H < cH ;.ó;cH ;i ;  h o n : c < c h ;.<w ; ,

- S *  XXVIII, F. 102°
Na + A.

XXVII, F. 96°
| Hj + Pd,,

Na + A.
XXIX, F. 107°

sH, + Pd
ł

C H ..C 0 0 N ,0 < ? H0H) ^  A“ tJ'ld em -  F- ®* C H ,.C O O N :C <™ ‘ -? (™ ’|'

XXX V11 XXXI X X X II X X X III
—C—N ___(CH3)jC—CHa ■ CO —C- ~ r r N _  (CH8)2 C— CH,—N H
—Ó*0H: Y (CH3)2Ć -C O -Ń H  -Ó -O H  ÓH (CH3)2Ó—CO— ĆO

V er  s u c h e .  a,a' -Dibromphoron (l,4-Dibrom-2,2,3,3-tetramethyl-\0,l,2]-dicyclo- 
penłanon), hergestellt nach FRANCIS u. WlLLSON (1. c.) zeigt D.204 1,5727 u. nD20 =
1,54766. Die Red. mit amalgamiertem Zn u. konz. HC1 fiihrt zu Desoxyphoron, 
aus A. F. 190°, die Behandlung mit HJ-P zu 3,3,4,4-TetramethylcychpentaTion, Kp. 190 
bis 195°, F.' 130°, Semicarbazon, F. 224°. Das nach Francis u. Willson hergestellto 
1-Brom-2,2,3,3-tetramethyl- [0,l,2]-dicycłopentan-4-ol-5-on (1-Brom-2,2,3,3-letramethyl-

172*



2 6 0 0 D. O r g a n i s c h e  C h em ie . 1 9 2 8 . I.

A^-cyclopenten-5-ól-4-on), F. 116°, gibt mit Benzoylchlorid in Pyridin das Benzoyl- 
deriv., F. 92°, ais Ag-Salz mit d-Bromcamphersulfonylchlorid das d-Bromcampher- 
sulfonylderiv., C1ę,H20O5Br2S, aus Lg. oder A. F. 150°; die Methylierung einer Lsg. 
der Bromoxyverb. mit CH3J in NaOC2H5-A. liefert das Methylderiv., Cł0HI5O2Br, 
Kp.3 95°, Kp.20 130°, nn20“21 =  1,5131—1,5147, d / 1 =  1,3162. Mit p-Brombenzyl- 
bromid das p-Brombenzylderiv., ClcH180 2Br2, aus verd. A. F. 65°. Analog das p-Nitro- 
benzylderiv., C16H1804NBr, aus A. F. 111°. In sehleebter Ausbeute aus der Brom- 
oxyverb. mit 50°/o alkoh. KCN l-Cyan-2,2,3,3-tetra7nethyl-[0,l,2\-dicyclopentan-4-ol-
5-on (l-Cyan-2,2,3,3-letramelhyl-As-cyclopenten-5-ol-4-on), C10H13O2N, aus Lg. F. 172 
bis 173°. Durch Red. mit Zn-Eg. 2,2,3,3-Tetramethyl-[0,l,2]-dicyclopentan-4-ol-5-on 
(2,2,3,3-Tetramethyl-As-cyclopcnten-5-ol-4-on), Acetylderiv., CnH160 3, Kp.I6_le 120°,
D.204 1,0190, n^20 =  1,4549, Be.nzoylde.riv., F. 68°. Mit Dimethylsulfat entstand in 
einem nicht wieder zu reproduzierenden Vers. das Methylderiv., C10H16O2, ais gut aus-

cBr--------- c m ,  „0 ,ch---------- cich,), xxv od XXVTT
C(OOC• C6H6)■ Ó(CH8)j ^(OOC-CJHy-CtCH,), XXVI

XXXIV ^  XXXV I /

CHa-C(CH 3)2 CH3-C(CH 3)2 H O N :C <c V ę f c H 8)2
^ C ------ C(CH8)a C----C(CH3)2 ^C ------------C(CH8)4

IIO.ŃlTbOC-Ce^ HO-N XXXVII HO-A XXXVIII
XXXVI ^  I

\Y

HO C H ^ CHa-------? (CH3)2 9 ° ' CHi' ? (CH3)i N • C ^ CH‘ ' ? (C IU
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— y

XLVI NH- HC<CIi;OH).ó(CH8)a
CBr • C(CH,). CH • C(CH,)o

x  c h “-c o o -c< c o - ó(c h 1  x L v m  c h - c o o -c< c o . ó(ch ;;;
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^ C (: NOH) • C (CHS), 3 ^ C (: NOH) • C (CH„)S
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X LII CHS<  s l 3h

CH (NHS) • C(CH8)a
CBr-C(CHa)a CH-C(CH3)2 CII, • 0(011,),

ch’°*c< co- ćU;!; ch3°-c< co.ć1ch:;; ch3° - ch< co- óU ;
LIT ^  LT |  LVI
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LVII LVI1I
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lxix *<1532 lxx c(oBr)C :S ;
gebildete Nadeln vom F. 37°, mit CH3J-CH3ONa, oder aus der Brommethoxyverb. 
durch Red. gewonnen, ist die Verb. ein Ol, Kp.21 112—115°, no!i =  1,4687; p-Brom- 
benzylderiv., Ci6H190 2Br, aus Lg. F. 86°. 3,3,4,4-Tetramethylcyclopenłanon, durch 
CLEMMENSEN-Red. zuganglich, licfert mit Piperonal das Dipipe.ronylideiidf.riv., 
C25H2j05, aus Methylalkohol F. 125°, mit Isoamylnitrit das a,a.'-Dioximinoderiv. 
(l,3-Dioxim des 4,4,5,5-Telraimthylcyclopentantricms), C,)H1.10 3IsT2, aus A. F. 223° 
(Zers.). Das Verseifungsprod. mit HCl bei Ggw. yon Formaldehyd gibt mit Hydroxyl- 
amin ein l,2,3-Trioxim, C9H150 3N3, aus Chlf.-A.' F. 168—169°. Aus Tetramethyl- 
cyclopentanon mit Hydroxylamin das Oxim, C9HI7ON, F. 107°, Hydrochlorid, F. 119°. 
/?,y-Dibrom-/3,y-dimethylbutan, aus Pinakol mit PBr3, liefert mit Acetondicarbonester
3.3.4.4-Tetramethylcyclopentanon, Semicarbazon, F. 224°; die Red. des Oxims:
1. mit Na-Amalgam u. Eg., 2. mit Na in A. u. 3. ais Acetylderiv. mit Pd-H2 liefert
3.3.4.4-Tetramethylcyclopentylamin, F. 100—102°, Pikrat, C^H^O,^, aus A. F. 255° 
(Zera.), Chloroaurat, CeH20NCl4Au, aus 15% HCl F. 230° (Zera.), Hydrochlorid, F. 308° 
(Zera.), Acetylderiv., CnH21ON, aus Lg. F. 95°. Aus dcm Óxyketon (s. o.) u. Hydroxyl- 
amin 2,2,3,3-Tetramethyl-[0,l,2]-dicyclopentan-4-ol-5-on-oi-oxim, C9H150 2Ń, aus W. ala 
Monohydrat, F. 76—77°, wasserfrei F. 96°, Na-Salz, F. 200° (Zers.), Hydrochlorid, 
aus CC14 F. 174—175°, Benzoylderiv., C16H190 3N, aus verd. A. F. 134—135°; aus dem 
oc-0xim mit HCl in iith. Lsg. das f}-Oxim, C?HI60 2N, aus Chlf.-Lg. F. 115°, Hydro
chlorid, F. 69—70°. Nur das /3-Oxim gibt mit FeCl3 eine rotę Farbung. Aus dem 
/?-Oxim mit HCl in sd. ath. Lsg. das Laclam der S-Amino-a-keto-[i,fS,y,y-tetraniethyl-
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naleriansaure ( f), C9Hu0.jN, aus W. F. 113°. a,a,f},(}-Tetramethylglularanhydrid, 
F. 184°, hergestellt aus der Siiure mit Acetanhydrid, gibt mit NH3 das Imid, C9H160 2N, 
sublimiert F. 200—202°. Aus dem Oxyketon oder a-Oxim mit Hydroxy]amin in 
h. A. das Dioxim  des 3,3,4,4-Tetramethylcyclopentan-l,2-dions, C9H160 2N2, aus verd. A. 
F. 211° (Zers.); hieraus mit wss. NH3 das Furazan, C8H h ON2, aus viel Lg. F. 209°. 
Mit o-Phenylendiamin liefert das Oxyketon in Eg. ein Kondensaiicmsprod., C15H18N2, 
aus yerd. A. F. 100°. Ferner noch folgende Deriw. des Oxyketons: Semicarbazon, 
C10H17O2N3, aus verd. A. F. 211—213° (Zers.), Anil, C16H19ON, aus Lg. F. 104°; 
p-Dimethylaminoanil, C17H24ON2, F. 90°. Das Acetylderiv. des Oxyketons gibt mit 
Zn-Eg. reduziert 5-Acetoxy-2,2,3,3-telramethylcyclopentanon, CjjHjgOg, Kp*i5—16127° 
(dureh Verseifung ein Oxyketon, C9H160 2, F. 140°) u. weiter mit Na-Amalgam 2,2,3,3- 
Tetramethylcyclopentanon, Kp.le 100°, F. 119° (?!),  Semicarbazon, CJ0H19ON3, aus 
verd. A. F. 222° (Zers.), Oxim, F. 101—102°, Oximhydroclilorid, C9HI7ON, HC1, 
F. 125°. Das Oxim gibt mit Na-A. reduziert 2,2,3,3-Telramethylcyclopentylamin, 
sehr leicht fliichtig, Pikrał, C15H220 7N4, aus Methylalkohol-Lg. F. 242—243° (Zers.), 
Acetylderiv., C1iH21ON, aus Lg. F. 115°. Aus dem Benzoylderiv. des Oxyketons mit 
Hydroxylamin das Oxim, C9Hj50 2N, aus Chlf.-Lg. F. 115°. Das ais y-Oxim bezeichnete 
Deriv. gibt mit Nitrosylcblorid 30 Min. auf 100° im Rohr erhitzt das Laclam der 
(%Amino-a.-keto-y,y-dimethylisoheptansaure ( ?), C9H150 2N, aus CCl4-Lg. F. 200°. Die 
Red. des y-Oxims u. Fiillung mit Pikrinsaure liefert 5-Oxy-2,2,3,3-tetramelhylcydo- 
pentylaminpikrat, Ci5H220 8N4, aus A.-Lg. F. 221°. Die Behandlung des Ketons mit 
Isoamylnitrit u. CH3ONa in Methylalkohol fuhrt zu dem 8-Oxim, C9H150 2N, aus 
CCl4-Lg. F. 172°, aus W. ein Monohydrat, F. 83°, Na-Salz, F. 200°, roto Farbung 
mit FeCl3. Dureh Red. des Methylderiy. des Oxyketons mit Na-Amalgam u. Eg.
5-Methoxy-2,2,3,3-telramethylcyclopentanon, C10H180 2, Kp.10 88—90°, Kp.13_14 90—92°, 
lin10 =  1,4574—1,4580, nicht krystall. Oxim. Die p-Brombcnzyloxyverb. gibt mit 
Hydroxylamin das Oxim, CMH20O2NBr, aus verd. A. F. 175°, Oximhydrochlorid, 
F. 133° (Zers.), Acetylderiv., C18H220 3NBr, aus verd. A. F. 84°. Die Red. des letzteren 
mit Na-A. liefert neben anderen Prodd. ais Pikrat das 2-Oxy-3,3,4,4-tetramethylcyclo- 
pentylamin, Cł5H2208N4, aus Methylalkohol-A. F. 215° (Zers.). Die Oxydation der 
Bromoxyverb. mit Na-Chlorat-Osmiumtetroxyd fiihrt zu dem Dilactonanhydrid der 
y-Oxy-a.,ct,p,ft-tetramethylglutarsdure, ClsH„60„ aus Bzl.-Lg. F. 177—178°. Dureh 
Oxydation der Brommethoxyverb. mit Ozon in Chlf. das Lacton des y,y-Dioxy- 
a.,a,fS,fS-teiramethylglutarsauremonomethylesters, C10H16O5, Kp.13 155— 165°, neben y-Keto- 
a,a,j3,/?-tetramethylglutarester. Die Brom-p-benzyloxyverb. liefert in Eg. ozonisiert 
u. entsprechend aufgearbeitet p-Brombenzaldehydseviicarbazon, C8H8ON3Br, aus A. 
F. 232°. Ahnlich wie das Br-Analogon hergestellt Dichlorphoron (l,4-Dichlor-2,2,3,3- 
/etramethyl-\0,l,2]-dicyclope?itanon), Kp.ls 115—117°, nD24=  1,5074, D.244 =  1,1661, u. 
hieraus dureh Verseifung l-Chlor-2,2,3,3-telramethyl-[0,l,2]-dicyclopentan-4-ol-5-on 
(l-Chlor-2,2,3,3-tetrarMthyl-Ah-cyclopenten-5-ol-4-on), CBH)30 2C1, aus verd. A. F. 116°, 
Acetylderiv., Cn H]50 3Cl, F. 47°. Mit Cl in k. Eg. 1,1-Dichlor-2,2,3,3-tetrameihylcydo- 
pmtandion, CSH120 2C12, aus A. F. 187°. Die Einw. von Br in Eg. auf die Chloroxy- 
verb. gibt 1 - Chlor-1 - brom-2,2,3,3-telramethylcyclopentandion, C9H120 2ClBr, aus A. 
F. 178°. l,l-Dibrom-2,2,3,3-tetramethylcyclopenta7idion, F. 182°, wird in wss.-alkoh. 
Lsg. mit Carbamid quantitativ in die Halogenoxyverb. umgewaudelt. (Journ. chcm. 
Soc., London 1928. 365—410. Leeds, Univ.) T a u b e .

Samuel Sugden, Parachor und chemische Konsiilution. VIII. Ringkelten Valenz- 
taulomerie in Phoronderivaten. (VII. vgl. FREIM ANN u .  S u GDEN, C. 1928. I. 2158; 
vgl. auch vorst. Ref.) Wie in dem vorst. Ref. gezeigt wurde, verursacht Substitutiou 
in den a,oc'-Stellungen des Phorons eine Umlagerung der Konfiguration I in das dicycl. 
Deriv. II. Diese Umwandlung muBte mit einer Verringerung des Parachors verbunden 
sein, da zwei nicht polare Doppelbindungen mit einem Parachor von 2 X 23,2 dureh 
Ringstrukturen mit geringerem Parachor ersetzt werden. Wic die Tabelle zeigt, ist 
dies auch tatsachlich der Fali. Der sich aus den Messungen am Brommethoxyphoron, 
Benzoyloxy- u. p-Brombenzyloxyphoron ergebende Mittelwert von —25,7 gibt fiir 
die Ringstruktur II eine Strukturkonstante von 46,4 — 25,7 =  20,7.

0 — q /C X —C(CH3)j _  Q—a / 9 x — C(CH3)2
^ C X = ;C (C H S)J ^  \C X -C (C H S)S

Fur nachfolgende Substanzen wurde der Parachor gefunden (1. Zahl) u. errechnet 
(2. Zahl). Die Differenz ist ais 3. Zahl angegeben. Phoron 367,9, 372,2, — 4,3;
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Dichlorphoron 427,7, 446,6, —18,9; Dibromphorón 463,2, 474,0, —10,8; Acetoxyphoron 
459,4, 476,0, —16,6; Bromacetoxyphoron 506,4, 526,9, —20,5; Brommethozyphoron
455.3, 482,1, —26,8; Benzoyloxyphoron 583,9, 609,9, —26,0; Brombenzoyloxyphoron
642.4, 660,8, —18,4; p-Brombenzyloxyphoron 630,7, 655,0, —24,3; Brom-p-brombenzyl-
oxyphoron 684,0, 705,9, —21,9; Distyrylketon 564,6, 562,0, + 2 ,5 ; Dibromdistyryl- 
keton 650,7, 663,8, —13,1. (journ. chem. Soc., London 1928. 410—15. London, 
Univ. Birkbeck Coli.) T a u b e .

Christopher Kelk Ingold und Charles Cyril Norrey Vass, Die Natur der alter- 
nierenden Wirkung in Kohlenstoffketten. XXIII. Anormale Orientierung dureh Halogene 
und ihre Bedeutung fur das Problem des ortho-para-Verhaltnisses in aromatiseher Sub- 
slilution. (XXII. vgl. C. 1928. I. 1170.) H o l l e m a n  (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 34. 
[1915]. 216) konnte zeigen, daB, wahrend sich p-Chlorbrombenzol bei der Nitrierung 
n. verhalt (Direktion dureh Cl: Direktion dureh Br =  45,2%: 54,8% para), dic Nitrie
rung des o-Chlorbrombenzols ein unerwartetes Resultat von Direktion Cl: Direktion Br 
=  55,5%: 45,5% ortho gibt. Vff. geben folgende Erklarung des Phanomens: Die in- 
duktive Wrkg. (— J), welche fiir Cl gróBer sein muB ais fiir Br, wird verursacht dureh 
eine kontrahierte Elektronenhiille um das Halogenatom, verglichen mit einem hypo- 
thet., nicht orienticrenden Atom, welches dieselbe Anzahl von Elektronen jeder Klasse 
besitzt. Dies muBtc nun nicht nur Elektronenverschiebung von Bindung zu Bindung 
verursachen, sondern konnte auch dureh direkte Wrkg. dureh den Raum yorhandene 
elektr. Felder in der Wcise iindern, daB potentiell akt. Elektronen des Benzolringes 
einer weiteren, elektrostat., zuruckhaltenden Kraft ausgesetzt werden. Dieser „direkte 
Effekt“ (—D) der Halogene ist somit ein desaktmerender Faktor. Aus theoret. 
Grunden (s. im Original) folgt, daB in der p-Verb. der direkte Effekt mit der tauto- 
meren (+ T ) u. induktiren (— J) Wrkg. zusammenfallt u. Substitution in 2-StelIung 
begiinstigt, wahrend in der o-Verb. der direkte Effekt den anderen Wrkgg. entgegen- 
gesetzt ist. Tatsachlich konnte gezeigt werden, daB bei der Nitrierung des p-Fluor- 
ohlorbenzols sich Direktion F : Direktion Cl =  27,7%: 72,3% para verhalt, dagegen 
beim o-Fluorchlorbenzol Direktion F: Direktion Cl =  78,7%: 21,3% ortho, d. h. die von 
HOLLEMAN beobachtete Anomalie tritt in verstarktem Mafie auf.

F F F

Jn h ? c o . c h ,i i' t?1 +  r \  -k ci nI ^ J n h . c o - c H j  I ^ J n h . c o - c h 3 
c i

f w  -  °Q,k -  ° ć L
V e r s u c h e .  Der zur Synthese eingeschlagene Weg verlief wie folgt: m-Nitr- 

aailin — >- m-Nitrobenzoldiazoniumfluorid — y  m-Nitrofluorbenzol — y  m-Fluor-
anilin — ->- m-Fluoracetanilid ----y  N-Chlor-m-fluoracetanilid umiagcrung  ̂ u- weiter
nach Schemal. Hierbei wurden folgende Verbb. neu hergestellt: 3-Fluor-4-chloracet- 
anilid, C8H70NC1F, F. 115°; 3-Fluor-6-chloracetanilid, CsH,ONClF, F. 143°; 3-Fluor-
4,6 (2,6 i)-diehloracetanilid, C8H60NC12F, F. 124°; 3-Fluor-4-chloranilin, C6H5NC1F, 
Kp. ca. 226°, aus Lg., F. 61—62°; 3-Fluor-4-chlornitrobenzol, C6H30 2NC1F, Kp.21 114 
bis 116°, aus Lg., F. 63—64°. Die Nitrierung des o-Fluorchlorbenzols wurde bei 0° in 
HNOa 1,49 ausgefiihrt u. das Verhaltnis der Isomeren dureh therm. Analyse bestimmt. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 417—25.) T a u b e .

John W illiam Baker, Kenneth Ernest Cooper und Christopher Kelk Ingold, 
Die Natur der alternierenden Wirkung in Kohlenstoffketten. XXIV. Die Direktions- 
mrkung bei der aromalischen Substitution einiger Gruppen mit dreifacher Bindung. 
(XXIII. vgl. Torst. Ref.) Phenylpropiolsaure gibt bei der Nitrierung 8%, Phenyl- 
propiolsduredthylester 6% des m-Deriv., wahrend Zimtsaure u. ihr Ester (Doppel- 
bindung) prakt. ausschliefllich o,p-Deriw. liefern. Vff. sind der Ansicht, daB diese 
m-Direktion dureh die dreifache Bindung selber verursacht ist, nicht dureh eine grófiere 
Elektronenanziehung des Carboxyls an dreifacher Bindung, gegenuber der olefin- 
gebundenen Carboxylgruppc, da die Differenz der Elektronenspannung in den Bin- 
dungen der beiden Carboxyle in den zwei Fallen im entgegengesetzten Sinne liegt. 
Dies erhellt nicht nur aus der gróBercn Tendenz der Acetylensauren, CO, abzuspalten.
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sondern auch aus ihrer groBeren Starkę im Verhaltnis zu den entsprechenden ungesatt. 
u. gesatt. Sauren. Nitrierungsverss. bei 0° zeigten am Benzonitril 81%, am PhenyU 
acetonitril 14% der m-Nitroverb.

V e r s u c h e .  Phenylpropiolsaure, in absol. H N03 bei —30° 7,7% m- u. 27%
0-Nitrierung; Phenylpropiolsaureathylester 57,9% P-, 6,1% m- u. 36,0% o-Nitrierung;
Benzonitril, in absol. H N 03 bei 0° 80,53% m-Nitrierung; Phenylacetonilril in HN03 
1,49 bei —10° bis — 15° 16,5% o-, 14,5% m- u. 69,69% p-Nitrierung. (Journ. chem. 
Soc., London 1928. 426—31. Leeds, Univ.) T a u b e .

J. Bougault und J. Leboucq, Uber die in 1 und 2 substituierten Semicarbazide.
1-Benzylsemicarbazid und 2-Benzylsemicarbazid. Aus den bisher bekannten Beispielen
scheint zu folgen, daB bei der Einw. von K-Cyanat auf das Salz eines substituierten 
Hydrazins, R-NH -NH 2, die NH2-Gruppe in Rk. tritt, wenn R elektronegativ ist 
(aromat. Radikale), dagegen die NH-Gruppe, wenn R mehr elektropositiv ist (aliphat. 
Radikale). Im ersten Falle resultiert ein 1-subsliluiertes, im zwciten Ealle ein 2-stib- 
stiluiertes Semicarbazid. Dem wiirde widersprechen, dafi Benzylhydrazin nach Cur- 
TIUS (Journ. prakt. Chem. [2] 62 [1900]. 97) 1-Benzylsemicarbazid liefern soli, da 
Benzyl von mehr aliphat. Natur ist. Vff. haben den Pall daher nachgepruft. 2-Sub- 
stituierte Semicarbazide liefern Semiearbazone u. mit DberschuB von K-Cyanat 
D eriw . des Hydrazodicarbonamids; 1-substituierte Semicarbazide zeigen diese Rkk. 
nicht. Das aus konz. h. Lsgg. von Benzylhydrazinhydrochlorid u. K-Cyanat er- 
haltene Prod. von E. 135° gab: 1. Mit Benzaldehyd Benzaldehydbenzylsemicarbazon, 
C„HS ■ CH: N- N(CH2 ■ C6H6) • CO • NH,, E. 159,5—160°. 2. Mit K-Cyanat Benzyl-
hydrazodicarbonamid, NH2-CO-NIL-N(CH2- CaHj) • CO -NH,, F. 256°. Die Curtius- 
sche Verb. ist demnach 2-Benzylsemicarbazid, u. ihre Bldg. ist im Einklang mit obiger 
Regel. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 957—60.) Lindenbaijm.

Charles Stanley Gibson und Ernest Matthews, Bleisubacetatlosung („Ooulards 
Exlrakt“ ) und ihre Reaktion mit Phenólen. Die nach der Vorschrift der brit. Pharma- 
kopoe von 1914 (250 g Bleiacetat in 750 ccm W. werden mit 175 g PbO versetzt, nach 
48 Stdn. filtriert u. auf 11 aufgcfiillt) hergestellte bas. Bleiacetallsg. (I) enthalt nach 
Titrationsergebnissen Pb(OH)2 u. Pb(C2H30 2)2 in nahezu aąuimolekularen Mengen. 
Der bei der Darst. zuriickbleibende Nd. ist anscheinend einheitlich u. diirfte dieselbe 
Zus. aufweisen. — Eine aus 52 g PbO u. 25 g Bleiacetat (3 Moll.: 1 Mol.) hergestellte 
Lsg. enthalt 2 Pb(OH)2 auf 1 Pb(C2H30 2)2. — I gibt mit wss. Lsgg. von Phenol die 
Verb. C14H140 5Pb2 =  Pb(OC„H5)2 -)- Pb(OH) (C2H30 2) ( ?) (mikrokrystallin. Pulver, 
schm. von ca. 80° an unter Zers., verkohlt bei hóherer Temp., Pb u. wenig PbO bleibt 
zuruck, wl. in Chlf., Bzl.), mit o-Nitrophenol die Verb. C1JH120 9N2Pb2 =  Pb(0-C6l l 4- 
N 0 2)2 +  Pb(OH) (C2H30 2) ( ?) (gelbe Nadeln aus W., esplodiert beim starken Erhitzen 
unter Bldg. von Pb, bei gelindem Erhitzen erfolgt bei 120—130“ umkehrbarer Farb- 
umschlag nach rot, wl. in W., Chlf., Bzl.), mit o-Bromplienol die Verb. C14H120 6Br2Pb2 =  
Pb(OC0H4Br)2 +  Pb(OH) (C2H30 2) ( ?) (Nd., schm. von 255° an, verkohlt bei hóherer 
Temp., wl. in Chlf., A., in Bzl. unter Zers.). (Journ. chem. Soc., London 1928. 596 bis 
601. London S. E. 1, G u y ’s Hospital Med. School.) OSTERTAG.

Herbert Henry Hodgson und Frederick W illiam Handley, Einige Schwefel- 
derimie aromatischer Methylather. Aus den C. 1926. I. 3142 beschriebenen Nitro- 
m-ohloranisolen stellt Vf. eine Reihe von Mono- u. Disulfiden lier. Aus 3-Chlor-4- bzw.
6-nitroanisol u. Na2S3 entstehen nur Disulfide, keine Trisulfide. — 2,2'-Diamino-5,5'- 
dimeihoxydiphenyldisulfid, C11H160 2N2S2. Aus 2,4-Dinitroanisol u. Na2S in sd. VY., 
neben der 4,4'-Verb. Schwach gelbe Nadeln aus A., F. 76°. HCl-Salz, Nadeln. Diacetyl- 
verb., C]8H20O4N2S2. Nadeln aus Essigsaure, F. 202—203°. Aus dem HCl-Salz mit 
HNOa 5-Meihoxybenzol-2,1 -diazosulfid, C;H6ON2S, Nadeln von eigentiimlichem Geruch 
aus A., F. 80°. — 4,4'-Diamino-5,5'-ditnethoxydiphenyldisulfid, C]4H]60 2N2S2. Nadeln 
aus A., F. 88°. Das HCl-Salz (Nadeln) ist diazotierbar. Diacelylverb. Nadeln aus Eg., 
F. 136°. — 2,2'-Dinilro-5,5'-dimethoxydiphenyUulfid, C14H120 6N2S. Aus 3-Chlor-4-nitro- 
anisol u. Na2S in A. in geringer Ausbeute. Gelbe Nadeln aus Eg., F. 151°. Fast unl. 
in A., Bzl. — 4,4'-Dinitro-5,5'-dimethoxydiphenylsulfid. Analog aus 5-Chlor-2-nitro- 
anisol. Mkr. Nadeln aus Eg., F. 154°. — Darst. der Sulfone mit H20 2 in Eg. — 2,2'-Di- 
nitro-5,5'-diniethoxydiphenylsulfon, C,4H120 8N2S. Nadeln aus Eg., F. 182°. Unl. in A., 
Bzl. — 4,4'-Dinitro-5,5'-diinełhoxydiphenylsidfon. Mkr. Nadeln aus Eg., F. 245—246°. —
2-Nitro-5-methoxyphenylmethylsulfon, C8H90 5NS. Nadeln aus Bzl., F. 122°. Wl. in h. 
W., sil. in Bzl., A. — 4-Nitro-5-methoxyphenylmethylsidfon. Prismen aus A., F. 130°. —
2-Chlor-5-methoxythioanisol, C8H90C1S. Aus dem Methoxythioaniaiclin nach Sand-
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MEYER. Nadeln aus PAe., F. 41°. — Analog 4-Chlor-5-methoxylhioanisol, Nadeln aus 
PAe., F. 36°. — Farbrkk. der beschriebenen Verbb. mit konz. H2S04, 20%ig. Oleum 
u. Chlorsulfonsaure ygl. Original. (Journ. cliem. Soc., London 1928. 625— 28. Hudders- 
field, Techn. Coli.) OSTERTAG.

F. Henrich und w. Herold, Zur Kennlnis orceinartiger Farbstoffe. Vff. yorsuchon, 
die Konst. der Oxydationsprodd. von Aminoorcin (l-Methyl-2-a7nino-3,5-dioxybenzol), 
die den Orcein- u. Lackmusfarbstoffen nahe stehen, aufzuklaren. Bei Oxydation 
von Aminoorcein in sd. alkoh. Lsg. mittels trockener Luft erhielten sie unter NHa- 
Abspaltung einen dunklen Kórper C2iH,80 6N2, der sich ais Farbstoff erwies, mit blauer 
bis blauyioletter Farbę von alkal. W. gel. wurde u. durch Sauren wieder rot ausfiel. 
GemaC seiner Bldg., dio durch die Gleichung: 3 C7H90 2N -|- 0 3 =  NH3 +  3 H20  +  
CojHjjOjNj ausgedriickt wird, sehen Vf. in diesem Farbstoff ein kompliziertes Indo- 
pnenol, dem sie unter Yorbehalt die Formel I  bzw. eine desmotrope Form II zu-

erteilen. Neben diesem 
Indophenol entstand bei 
der Oxydation eine braun- 
schwarze M., aus der durch 
A.-Extraktion noch nicht 
naher untersuchte Nadeln 
vom F. 208° isoliert wurden. 
Fiir die Bldg. eines Indo- 
phenols spricht das ana- 
loge Verh. von Aminokre- 
sorcin (1 - Methyl - 5 - amino-
2,4-dioxybenzol) u. p-Ami- 
nopheiiol. Ersteres gibt bei 

Oxydation einen gelben Indoplienolfarbstoff, wahrend eine alkal. Lsg. von p-Amino- 
phenol unter den gleichen Bedingungen die Indophenolrk. gibt. Fiir die weitere 
Konst.-Ermittlung unternommene Spaltungsverss. mit H2S04 u. HC1 hatten insofern 
keinen Erfolg, ais die Prodd. teils in zu geringer Menge anfielen, teils weiterhin zersetzt 
wurden. Bei Einw. von HC1 +  SnCl2 wurde dagegen neben anderen Spaltprodd. 
ein Chlorhydratgemisch isoliert, das in der Hauptsache aus salzsaurem Aminoorcin
— identifiziert ais Triacetylderiy. — bestand, welches, wie Verss. mit dem wiedor- 
kolt mit HC1 ausgekochten Farbstoff ergaben, nicht von dessen Bldg. her adsorbiert 
sein konnte. Ebenso ist die Bldg. des salzsauren Aminoorcins durch Zerfall von bei 
der Oxydation des Farbstoffs eventuell entstandenem Diaminoorcin nicht moglieh, 
da, wie ein Vers. ergab, dieses beim Erhitzen mit SnCl2 -f- HC1 nur salzsaures Diamino
orcin gab. — Aus der Mutterlauge des salzsauren Aminoorcins wurde noch eine sirup- 
artige Substanz erhalten, die neben Aminoorcin anscheinend ein N-freies Phenol ent- 
halt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 767—70. Erlangen, Univ.) R a k ó w

W. Ipatjew und A. Petrow, Pyrogenetische Zersełzung der Kelone unter hohen 
Drucken. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 59 [1927]. 903—13. — C. 1927. H. 
2501.) R o l l .

K. V. Auwers und H. Mauss, Zur Kenntnis der Acyloine: Uber Benzoylmethyl- 
carbinol und Phenylacelylcarbinol. II. (I. ygl. V. A u w e r s  u. JORDAN, C. 1924.
I. 1516.) VeranlaBt durch eine Arbeit von FAWORSKY (C. 1926. I. 2910), welcher 
Benzoylmethylcarbinol (a-Ketol, I.) sowohl auf rein chem. ais auch auf biolog. Wege 
in Phenylacetylcarbinol (/5-Ketol, II.) umgelagert haben will u. weitgehende biolog. 
Schliisse daraus gezogen hat, haben sich Vff. nochmals eingehend mit diesem Problem 
beschaftigt. — a - K e t o l  (I.). Dio physikal. Konstanten yerschiedener Praparate 
schwanken etwas, doch schlieBen sich die EiT-Werte denen des Acetophenons u. seiner 
Homologen an. Die Ei7-Werte des Acetats sind ahnlich, aber im Brechungsvermogen 
etwas hoher. Neu dargestellt wurden das p-Nilrobenzoal u. Phenylurethan. Die 
Konst. des letzteren lieB sich durch Dehydratisierung zu III. u. Synthese dieser Verb. 
streng beweisen. Zum Vergleich wurde auch das isomere V. dargestellt u. ais ganzlich 
yerschieden von III. befunden. — Um zu ermitteln, ob das bekanntc Semicarbazon 
ebenfalls noch ein Deriv. von I. ist, wie in der 1. Mitt. angenommen, wurde es mit 
Pb02 in w. Eg. oxydiert. Man erhielt das yon DlELS u. VOM D o r p  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 36 [1903]. 3187)- beschriebene Acetylbenzoylmonosemicarbazon, C9H5-CO- 
C(: N-NH'CO-NH2)-CH3, F . 211°, dessen Konst. feststeht. Folglich leitet sich 
das fragliche Semicarbazon nicht von I., sondern yon II. ab. — Die Tatsache, daB I.

CH, CHS CHS

N= ń
0 < ^ \ ^ \ O H  H O ^ ^ ^ ^ - O H  I I O - ^ ^ /  ^ O  

CIL CH3 CH3

S = N --------/ V = N -

O ^ ^ ^ ^ O H  H O ^ ^ p > O H
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gegen C9H5-NCO ais I., gegen Semicarbazid ais II. reagiert, kónnte damit erklart 
werden, daB alle Ketolpraparate Gemische von I. u. II. sind. Das wurde der von 
N eu b erg  u . O h le (C. 1922. I. 1333) yertretenen Auffassung entsprechen, nach der 
sich I. allmahlich teilweise in II. umlagern soli. Genannte Autoren wollen dies dadurch 
bewiesen haben, daB das Ketol mit C6H5MgBr ein Gemisch von a,a- u. a.,(l-Diphenyl- 
propylenglykol (VI. u. VII.) liefern soli. VII. wollen sie isoliert u. an der Violett- 
f&rbung mit konz. H2SO., u. der Dehydratisierung mit sd. verd. H2S04 zu Methyl- 
desoxybenzoin, CaH6 • CO • CH(CH3) ■ C6HS, erkannt haben. Die gleichzeitige Bldg. 
von VI. schlieCen sie aus der bordeausroten Lsg. des Rohglykols in konz. H2S04. 
Dagegen ist zu sagen: VII. wird durch verd. H2S04 nicht zum Methyldesoxybenzoin, 
sondern zum a,a-Diphenylpropionaldehyd, (C6H5)2C(CH3) • CHO, dehydratisiert, wie 
schon T iffe n e a u  u. D o r le n c o u b t (Ann. Chim. [8] 16 [1909]. 253) gezeigt u. 
Vff. durch Dehydratisierung des Oxims zum Nitril bestatigt haben. Dieser Irrtum 
wiirde die Schlusse von N eubebg u . O h le allerdings nicht beriihren. Nun fanden 
Vff. aber weiter, daB Gemische von VI. u. VII. mit H2S04 keine rote, sondern eine 
rein yiolette Farbung geben. Die von jenen Autoren beobachtetc Rotfarbung riihrto 
wohl von einer Verunreinigung her, denn mittels dieser Rk. laBt sich nur VII. er- 
kennen. Bei der genauen Nacharbeitung des Vers. erhielten Vff. keine Spur VII., 
sondern reines VI., da auch das Rohprod. keine Farbung mit H2S04 gab. Das Neu- 
BERG-OlILEsche Ketol muB aus unbekannten Griinden II. enthalten haben. — 
fi - K e t o 1 (II.). Dieses wird nach den in der 1. Mitt. angegebenen Verff. nicht reiu 
erhalten, wohl aber durch Hydrolyse des ais Deriv. von II. erkannten Semicarbazons 
mit k. konz. H N 03. Seine EiT-Werte entsprechen denen cinfacher Benzolderiw. 
Es liefert natiirlich dasselbe Semicarbazon zuriick, dagegen unerwarteterweise ein 
Phenylurethan, welches mit dem obigen Deriv. von I. vóllig ident. ist. Ester kormteii 
nicht erhalten werden. Mit C.H5MgBr lieferte II. wenig VII.

Was nun das Verhaltnis der beiden Ketole zueinander betrifft, so ist ein frei- 
williger Ubergang des einen in das andere nicht festgestcllt worden. Die von F a - 
WORSKY behauptete Umlagerung mittels A. -f- H ,S 0 4 muB bezweifelt werden, da 
dessen Beweisfuhrung auf dem Semicarbazon beruht u. also wertlos ist. Bei der 
Nacharbeitung erhielten Vff. Prodd. mit zu niedrigen Konstantcn u. zu hohen CH- 
Werten (Veratherung ?). Unreine Prodd. von ahnlichem Charakter entstanden bei 
Verss., nach W r e n  (Journ. chem. Soc., London 95 [1909]. 1592) aus Mandelsaure- 
amid u. CH3MgJ reines II. darzustellen. Ebenso ist die von FAWORSKY behauptete 
biolog. Umlagerung durch nichts bewiesen. — I. reagiert mit Semicarbazid deutlioh 
langsamer ais II. u. gibt auch schlechtere Ausbeuten. Das Semicarbazon zeigt nach 
Unikrystallisieren aus A. F. 193—194°, das Thiosemicarbazon F. 197°. Mit C„HS- 
NCO reagiert I. schneller ais II.; die Ausbeuten sind gleich. — Um zu priifen, ob das 
Verh. von I. u. II. durch die Gruppe CO-CH(OH) bedingt sei, wurden die Homo- 
logen VIII. u. IX. untersucht. Beide liefern rasch u. glatt verschiedene Semicarbazcme 
u. Acetate; nur das Acetat von IX. reagiert mit Semicarbazid. Das zum Vergleich 
ebenfalls herangezogene Benzoylcarbinol reagiert mit Semicarbazid viel weniger glatt 
ais sein Acetat.

Die theoret. Erorterungen, welche Vff. an vorst. Unterss. knupfen, komien hier 
nur angedeutet werden. Man kónnte daran denken, daB Gemische der Ketole mit 
desmotropen Nebenformen vorliegen. Hier kommen in erster Linie die cycl. Iso- 
meren X. u. XI. in Betracht. Sollten die freien Ketole, wie wahrscheinlich, mehr 
zur Cyclisierung neigen ais ihre Ester, so ware verstandlich, weshalb die t)berschiisse 
im Brechungsvermógen beim Acetat von I. hóher sind ais bei I. selbst. Semicarbazon 
u. Thiosemicarbazon von II. kónnen aus XI. durch Anlagerung des Reagenses unter 
Ringsprengung u. H20-Abspaltung entstehen, nicht aber aus X. Man muB daher 
annehmen, daB die Lsgg. beider Ketole XI. enthalten, was móglich ist, wenn nicht 
nur der O des OH, sondern auch der des CO zum Ring-O werden kann. Unerklart

I. C6H6• CO• CH(OH)• CH3 C6H6- C = C - C H 3 C6H6.CH-C0.CH3
II. CaHt • CH(OH)• CO■ CH3 ' C„1I6-Ń-C0.Ć) C3H5-Ń-C 02CsH6

c6h 5. c= c -c h 3 c9h 6-c— c h -c h 3 vt C6Hs• CH—C• CH3
Ó-CO-Ń-C6H6 X- H (T Y  , XL ' ^ r ^ H

VI. (CeHs),C(OH) • CH(OH) • CH3 VII. CGH8 • CH(OH) • C(OH)(CH3) • C6H6
. VIII. CsHe■ CO• C(OH)(CH3)j IX. C6H5-C(OH)(CH3).CO-CH3
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bleibt allerdings, weshalb nicht auch das isomere Semicarbazon aus I. oder X. ent- 
steht. Ferner ware noch zu beweiscn, daB Oxyde dieser Art tatsachlich mit Semi- 
carbazid reagieren. Fiir die Bldg. des Phenylurethans ware anzunehmen, daB das 
yerschwindende XI. immer wieder ersetzt wird u. nach Anlagcrung des C0H5-NCO 
das Oxyd wieder in das Keton iibergeht. Gegen diese ganze Vorstellung ist ferner 
einzuwenden, daB beim Bestehen eines Gleichgewichts zwischen Ketolen u. Oxyd- 
formen notwendigerweise ein "Obergang der Ketole ineinander stattfindcn miiBte, 
was den Tatsachen nicht entsprieht. — Acyloine vom Typus I u. II. nehmen an- 
scheinend eine Mittelstellung zwischen stabilen u. desmotropen Verbb. ein.

V e r s u c h c. Benzoylcarbinolacetat, Kp.10 150—152°, aus Lg., F. 49—50°,
D.m'74 1,1169, nneM-7 =  1,50842, E i ^ 7 fiir D =  +0,63, fiir /3—a =  +31% . — Semi
carbazon, CnH 1 3 0 3 N3 , Blattchen aus A., F. 148—149°. — Benzoylcarbinol. Aus dem 
Acetat mit BaC03 in sd. W. Kp.I2 124—126°, F. 86—87°, D.6M4 1,0963, nno99'1 =  
1,52858, E.T09'1 fiir D — +0,86, fiir fi—<x =  +36% . — Semicarbazon, C9Hn 0 2N3. 
Aus dem Semicarbazon des Acetats mit h. alkoh. Lauge. Nadeln aus A., F. 146 bis 
146,5°. — Dimethylbenzoylcarbinol, Ci0H]2O2 (VIII.). a-Bromisobutyrophenon (C. 1920. 
1.831) in sd. verd.A. tropfenweise mit NaOH versetzen. Ol, D .13'4. 1,0801, nne13,1 — 
1,53382, EZ113’4 fur D =  +0,55,. fiir fi—a =  +31% . — Semicarbazon, C1:lH150 2N3, 
YYiirfel aus verd. A., F. 188°. — Acetat, C12H]40 3. Mit sd. Acetylchlorid. Kp.14 148 
bis 150°, Prismen aus PAe., F. 61°, D.77® 1,0454, nHe77’6 =  1,48795, E i;770 fiir D == 
+0,54, fiir fi—a =  +26% . — Methylphenylacetylcarbinol (IX.), Kp.„ 126— 127°,
D.I7'24 1,0780, nHo17'2 =  1,52770, EZ17-2 fiir D =  +0,33, fiir fi—a =  +15% . — Semi
carbazon, ChHjsOjNj, Pulyer aus verd. A., F. 183—184°. — Acetat, C12H140 3, Kp.14 152 
bis 154°, D .10̂  1,0900, nHDlwi =  1,50680, E i'10'’ fiir D =  +0,28, fiir fi—a =  +12% .
— Semicarbazon, C13H170 3N3, krystallin. aus A., F. 183°. — a,a.-Diphenylpropylen- 
glykol (VI.), Nadeln aus Lg., F. 96°. Keine Fiirbung mit H2S04. — Monobenzoat, 
C22H20O3. In k. Pyridin. Pulver aus A. oder Eg., F. 184,5—185,5°. — VI. liefert 
mit sd. 10%ig. H2S04 glatt a,,a.-Diphenylaceton, Kp.I0 174—176°, F. 45—46° (labile 
Form). Semicarbazon, aus verd. A., F. 166—166,5°. — a ,fi-Diplienylpropylenglykol 
(VII.), F. 104°. H2S04-Lsg. violett. — Monobenzoat, C22H20O3. In h. Pyridin. Pulver 
aus A., F. 141—142°. Keine Farbung mit H2S04. — VII. liefert mit sd. 10°/oig. H2S 04 
a.,a.-Diphenylpropio7ialdehyd, Kp.12 176—178°. Semicarbazon, Tafeln aus A., F . 188 
bis 189°. Das Oxim liefert mit sd. Acetanhydrid a.,<x-Diphenylpropionitril, Kp.]2 178 
bis 180°. — 3,4,5-Triphenyloxazolon, C2]H1E0 2N. Aus Benzoinphenylurethan (F. 163°) 
in sd. A. +  H2S04 (1: 1). Prismen aus A., F. 214—214,5°. Wird von sd. alkoh. Lauge 
zers.—  a.-{N-Carbdthoxyanilino']-propiophe.non, CI8Hltl0 3N. Aus a-Anilinopropiophenon 
(F. 98°) u. sd. C1'C02C2H6. Wiirfel aus A., F. 81°. — 4-Metliyl-3,5-diphenyloxazolm, 
ClaH13Ó2N (V.). Aus vorigem mit alkoh. KOH unter Eiskiihlung iiber Nacht. Wiirfel- 
chen aus A., F. 113—114°. Wird von sd. alkoh. NaOH zu a-Anilinopropiophenon 
aufgespalten. — Methyl-[a-aniłinobenzyl]-ket07i, C15H16ON. Aus Methyl-[a-brom- 
benzyl]-keton u. Anilin in k. A. (12 Stdn.). Nadelchen aus A., F. 90—91°.—  N-Carb- 
iithoxyderiv., C18H190 3N (IV.), Pulver aus PAe., F. 56—58°. — 5-Methyl-3,4-diphenyl- 
oxazolon, C16H130 2N (III.). 1. Aus vorigem mit k. alkoh. KOH. 2. Aus dem Phenyl- 
urcthan von I. mit sd. alkoh. H2S04. Nadeln aus A., F. 162,5°. Wird von sd. alkoh. 
Lauge zum vorvorigcn aufgespalten. — a-Brompropioplienon, D .1Ł94 1,4275, DHeI!l,=
1,57185, E2T18'9 fiir D =  +0,60, fiir fi—a =  +35% . — Benzoylmethyłcarbinolacetat. 
Aus vorigem mit Na-Acetat in Eg. oder aus I. mit Acetylchlorid in Pyridin. Kp.14 143°,
D.2°4 1,113, nnc20 =  1,515, E P °  fiir D =  0,48, fiir fi—a =  +24% . — Benzoylmethyl- 
carbinol (I.). Aus yorigem mit BaC03 u. W. oder aus vorvorigem mit feuclitem Ag20 . 
Kp.]4 125—126°, D.2°4 1,109, nHo20 =  1,538, EZ 20 fiir D =  +0,42, fiir fi—a =  +26% .
— Benzoat, F. 106— 107°. — p-Nitrobenzoat, C16H130 5N. Nach dem Pyridinverf. oder 
aus a-Brompropiophenon u. K- oder Ag-p-Nitrobenzoat in sd. Eg. Blattchen aus A., 
F. 120—121°. — Phenylurethan, Ci8H]50 3N, Blattchen aus Bzl., F. 143— 144°. — 
Methylbenzylketon, D .19'24 1,0012, nne19,2 =  1,51690. — Pheńylacetijlcarbinol, C„H10O2 
(H.), Kp.„ 126°, D.2°4 1,105, nHe20 =  1,531, E2T20 fur D =  +0,19, fiir fi—a. =  +12% .
— Acetat, CuH120 3. In Pyridin. Kp.w 146—148°, D.2°4 1,105, nHe20 =  1,509, E P °
fiir D =  +0,41, fiir fi—a = + 1 6 % . (Biochem. Ztschr. 192. 200—29. Marburg, 
Uniy.) LlNDENBAUM.

R. Barre, Einwirkung von Organomagnesiumrerbindungen auf einige Ozalsaure- 
amide. Kurze Reff. nach Compt. rend. Aead. Sciences vgl. C. 1927. II. 43. 1928.
I. 484. Nachzutragen ist: Vf. wurde zu diesen Unterss. dadurch veranlaCt, daB es
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ihm nicht gelang, vom Omnilidchlorid, C6HS-N: CCI-CCI: N-C6H5, aus a-Diketone 
darzustellen. Die Cl-Atome sollten mittels RMgX gegen R ausgetauscht u. dann die 
Reste N-C6H5 durch Hydrolyse entfernt werden, analog wie man vom Benzanilid- 
chlorid aus Ketone vom Typus C6H5-CO-R gewonnen hat. Darst. des Oxanilidchlorids 
nach B a u e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 2653) dadurch verbessert, daB das 
Rk.-Gemisch im Vakuum zur Trockne gebracht u. noeh einige Zeit auf 80° erhitzt 
wurde, bis alles POCl3 u. PC15 entfernt war. Die aus der selbst schon recht unbestiindigen 
Verb. mit RMgX entstehenden Komplexe sind derartig zersetzlich, daB auBer ge- 
farbten u. harzigen Prodd. nur Spuren ketonartiger Substanzen erhalten wurden. 
Diese Verss. wurden daher aufgegeben.

Diuthylommidsaureathylesler. Molekulare Mengen Oxalsaurediathylester u. wasser- 
freies NH(C2HS)2 50—75 Stdn. koehen (zuerst im W.-, dann im CaCl2-Bad). Kp.14 127°, 
Kp. 250°. — Kondensation des Esters mit 5 Moll. C2H6MgBr in Bzl. (70°, 15 Stdn.) 
ergab auBer wenig Dipropionyl nur <x-Athyl-a.-oxybutlersauredidthylamid. Auch unter 
diesen Bedingungen trat die Amidfunktion nicht in Rk. — Zur Isolierung des Propionyl- 
arneisensduredidihylamids wird das nach Zerlegung mit Essigsaure erhaltene Rohprod. 
dest. u. die Hauptfraktion 10 Stdn. mit konz. NH4OH behandelt, wodurch unyeranderter 
Ausgangsester ais NH2-CO-CO-N(C2H5)2 (E. 125°, 1. in W.) entfernt wird. Darauf 
wird noehmals dest. Das Amid selbst wurde nicht absol. rein erhalten, da es von 
Spuren Dipropionyl u. obigen Oxyamids schwer trennbar u. aus seinem Semicarbazon 
nicht regenerierbar ist. Es riecht fruchtartig, ist unyerandert 1. in konz. HC1, wl. 
in W., sonst 11., mit W.-Dampf fliiehtig. — Semicarbazon, C9Hł80 2N4. Dasselbe tritt 
in 2 Formen auf. Die im kurzeń Ref. angegebene a-Form entsteht, wenn man das 
Amid mit Scmicarbazidacetat in verd. A. 15 Stdn. stehen laBt, verdampft u. mit Essig- 
ester extrahiert. Pulver aus Bzl., F. 140—141°, 1. in W., A., Chlf., weniger in Bzl., 
unl. in A. Gcht nach Zusatz einiger Tropfen HC1 zur w. wss. Lsg. Tóllig in die fi-Fomi 
iiber, welchc man auch durch langeres Schutteln des Amids mit konz. Lsg. von Semi- 
carbazidhydrochlorid erhalt. Aus A., F. 170—171°, viel weniger 1. ais die a-Form. 
t)berfuhrung von /5 in a gelang auf keine Weise. /? seheint demnach die n. Form zu 
sein. Eine derartige Isomerie wurde in keinem anderen Fali beobachtet. Hydrolyse 
des Semicarbazons zum Amid gelang cbenfalls nicht, da schwachere Agenzien nicht 
angreifon, starkere auch die Amidfunktion verseifen. — Phenylhydrazon, CJ4H21ON3, 
Nadeln aus A., F. 101—102°. — p-Nitrophenylhydrazon, C14H20O3N4, krystallin. aus 
50%ig. Essigsaure, F. 124—125°. — Zur Verseifung des Amids benutzt man viel HC1, 
hergestellt aus gleichen Voll. Saure von D. 1,19 u. W. Man kiihlt schlieBlich schnell 
ab, dekantiert, sattigt mit (NH4)2S04, filtriert das NH(C2H6)2, HC1 ab, athert aus u. 
fraktioniert den Extrakt. — n-Valerylameisensduredidthylamid, C4H3• CO■ CO• N(C2H5);. 
Analog aus Diathyloxamidsaureester u. n-C4H0MgBr bei unter —15°. Ausbeute 90%. 
Kp.jj 120— 122°. — Semicarbazon, CuH220 2N4. Mit Semicarbazidacetat wie oben. 
Aus W., F. 163° (bloc). — n-Valerytanmsensdure. Durch 2-std. Kochen des Amids 
mit HCl (1 Vol. konz. Saure -f- x/4 Vol. W.). Kp.14 93—94°, in Eis crstarrend, F. ca. 15°. 
Oxim, C„Hu0 3N, aus W., F. 140°, dabei sublimierend. Phenylhydrazon, CjjHjgO^o, 
Nadeln aus Bzl., F. 89°. Semicarbazon, C7H130 3N3, aus Aceton, F. gegen 200° (bloc).
— Die Rk. zwisehen Diathyloxamidsaureestcr u. C6H5MgBr laBt sich in befriedigender 
Weise nur dann auf die Ketonstufe begrenzen, wenn der Ester stets im OberschuB vor- 
handen ist. 1. Nach dem iiblichen Verf., Zugabe des Esters zu 1,6 Moll. C6H6MgBr 
bei —15°, erhalt man ein teigiges Rohprod., welches durch Waschen mit Lg. krystallin. 
wird. Aus der Lg.-Lsg. konnen durch Fraktionieren ca. 15% Phenylglyoxylsaure- 
diathylamid (vgl. unten) isoliert werden. Das krystallin. Hauptprod. (63%) ist Benzil- 
saurediathylamid, (C8H6)2C(OII) • CO • N(C2H5)2, Nadeln aus 50%ig. A., F. 95—96°. 
H2S04-Lsg. tiefrot, naeh einigen Min. grun, mit W. farblos, bestandig gegen konz. 
Alkalien. Wird von sd. konz. HCl (5 Stdn. ruhren) zu Benzilsdure verseift. — 2. LaBt 
man umgekehrt die C6H5MgBr-Lsg. in dio Esterlsg. tropfen (—15°, ruhren), unterbricht 
die Rk., wenn sich der Nd. zusammenballt, behandelt das Rohprod. mit Lg. u. fraktio
niert das Filtrat, so erhalt man 63% Phenylglyoxylsdurediathylamid, C6H6-CO-CO- 
N(C2H5)2, Kp.jg 183—185°. Wird durch sd. 30%ig- KOH nicht, durch 50%ig. KOH 
teilweiso unter Bldg. von Benzoesaure, durch sd. konz. HCl langsam zu Phenylglyoxyl- 
saure (F. 64—65°) verseift. — Semicarbazon, Ci3Hls0 2N4, aus A., F. 204—205° (bloc).
— Aus Dia.thyloxamidsaureester u. Benzyl-MgCl erhalt man nach dem beim C,H5MgBr 
angewendeten Verf.: 1. 15% Dibenzylglykolsdurediathylamid, (CeH5• CH2)2C(OH)■ CO• 
N(C2H5)j, Krystalle aus 65°/o’g‘ A., F. 119°, sonst dem Benzilsaurederiy. gleichend.
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2. 70% Benzylglyoxylsaurediathylamid, O0Hj- CH2-C0 ■ CO -NfCjH^, K p .7 155— 157°. 
Wird durch sd. konz. HCl (4 Stdn.) zu Benzylglyozylsaure (F. 155°) yerseift. — Semi
carbazon, C14H20O2N4,' aus A., F. 211—212° (bloc). — Der Nichtangriff der Diathyl- 
amidgruppe bei diesen Rkk. entspricht Yóllig den Erfahrungen von Ma x im  (C. 1928.
I. 1961) u. R a m a r t  u. Mitarbeitern (C. 1927. II. 1566). Die leicht mogliche Be- 
grenzung der Rk. auf die Ketonstufe ist darauf zuriickzuftihren, daB die Reaktions- 
fahigkeit der Estergruppc durch die benachbarte Amidgruppc herabgesetzt ist. Die 
Bldg. des Ketonsaureamids ist um so betrachtlicher, je weniger reaktionsfahig das 
RMgX ist. — Zur Einw. von RMgX auf Diathyloxamidsaureester vgl. auch Mc K e n z ie  
u. D u f f  (C. 1927. II. 566).

Die Darst. des Tetradthyloxamids entspricht — abweichend von BODROUX (Compt. 
rend. Acad. Sciences 142 [1906]. 401) — folgendem einfachen Schema:

Ath. Lsg. von C2HsMgBr (20% 'OberscliuB) mit Bzl. verd., A. abdest., nach Ab- 
kiihlen unter Riihren erst NH(C2H6)2, dann Oxalester (beides in Bzl.) langsam zugeben, 
gegen Ende erwarmen, schlicBlich noch 3 Stdn. kochen, nach weiteren 10 Stdn. mit 
yerd. HCl zers. Ein Teil wird aus der Bzl.-Lsg., die Hauptmenge aus der wss. Lsg. 
mit Chlf. isoliert. Reinigung durch Fraktionicren bei hohem Vakuum mit Kolonne. 
Sehwach gelbliche Nadcln, F. 31—32° (nieht 35—36°), sehr hygroskop., 1. in W. — 
Die Kondensation dieses Amids mit C2H5MgBr (3 Moll.) wurde nieht in k., sondern 
in sd. A. (4 Stdn.) yorgenommen. Aus der ath. Lsg. wird das Ketonsaureamid, aus 
der sauren wss. Lsg. nach Alkalisieren das bas. Amid isoliert. In Bzl. bei 70° (10 Stdn.) 
wurden erhalten: 55% Ketonsaureamid, 36% bas. Amid, 1% Dipropionyl. Mit 
C2H6MgJ (3 Moll.) in Bzl.: 80% Ketonsaureamid, sehr wenig bas. Amid. Die Konden
sation in Toluol wurde nieht bei 90°, sondern bei Siedehitze in H-at (2Tage) mit
4 Moll. C2H6MgBr ausgefiihrt. — Da das a.-Didthylaminobullersduredidthylamid auf 
keine Weise verseift werden konnte, wurde es zwecks Identifizierung synthetisiert. 
a-Brombuttersaurebromid mit 2 Moll. NH(C2H6)2 in Toluol 1 Stde. auf 100° erhitzt, 
iiber Nacht stehen gelassen, erhaltenes oc-Brombuttersaurediathylamid (Kp.22134 
bis 137°) mit uberschussigcm NH(C2H6)2 in Toluol 5 Stdn. gekocht. — Die Konden
sation des Tetraathyloxamids mit C6H6MgBr (4 Moll.) wurde in sd. Toluol in H-at 
(li/, Stdn.) yorgenommen. Das Rk.-Prod. befindet sich teils in der Toluollsg., teils 
in der sauren wss. Lsg. Ausbeute 75%. — Boi siimtlichen Kondensationen ist energ. 
meehan. Riihren von besonderer Wichtigkeit. (Ann. Chim. [10] 9. 204—75.) Lb.

P. Cordier, Uber Phenylałhyhiałeinsdure und ihr cis-łrans-Isomeres Phenyldthyl- 
fumarsaure. Die von B o u g a u l t  (Compt. rend. Acad. Sciences 155 [1912]. 477) durch 
Aldolkondensation von Bcnzylbrenztraubensaure u. Aceton erhaltene Acetonbenzyl- 
brenztraubensaure wird durch yerd. HCl zur ungesatt. Saure CeH6 ■ CH2 • CH2 • C(C02f i ) : 
CH-CO-CH3 yon F. 95° dehydratisiert. Behandelt man diese in alkal. Lsg. mit ClONa, 
so tritt folgende Rk. ein: C0HE-CH2-CH2-C(CO2N a): CH-CO'CH3 -f- 3 ClONa =
2 NaOH - f  CHCLj +  C0HS • CH2 • CH2 • C(C02N a): CH ■ C02Na. Man gibt zur Beseitigung 
des iiberschussigen ClONa Bisulfit zu, falit mit HCl u. athert aus. So erhalt man
2 isomere Sauren von FF. 104 u. 202°, welche leicht getrennt werden kónnen, da nur 
erstere aus der Lsg. in NaOH durch Essigsaure ais swl. saures Na-Salz gefallt wird. 
Die andere wird aus der Mutterlauge durch HCl abgesehieden. — Die Saure 104°, zl. 
in W., 11. in A. u. A., 1. in sd. Bzl., ist ais Phenylathylnudeinsaure (I.) anzusehen, da sie 
durch Acetanhydrid bei 100° oder auch durch verd. HCl in ein Anhydrid, F. 74°, unl. 
in W. u. yerd. Alkalien, ubergefuhrt wird. Die Saure 202°, viel schwerer 1. in W., gibt 
kein Anhydrid u. ist daher Phenylathylfumars&ure (II.). Beide Sauren werden durch

Na-Amalgam zur bekannten Phenylathylbernsteinsaure (F. 136°) reduziert. — Wenn 
man das iiberschiissige ClONa nieht, wie oben, durch Bisulfit, sondern durch As20 3 
reduziert, so erhalt man nur I. In der Tat laBt sich I. mittels Bisulfit in alkal. Lsg. 
teilweise zu II. isomerisieren. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 869—72.) Lb .

Mervin Clarence Franklin und W allace Frank Short, Die Acetessigesierkonden- 
sation. S c h e ib l e r  u. Z ie g n e r  (C. 1922. I. 956) haben dem bei der Einw. yon Na

(— C O jC jH Jj - f  2 ( C jH ^ N ■ M gB r — >■ —  ^

[—CO-N(CjH5)s], +  2 CjH50H.

>

CoHj-CHj-CHj-C-COjH
<5h -co8h

CeH6 ■ CH, • CHS • C • CO,H 
C O jH -^ H
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oder NaNH, auf Essigester entstehenden Na-haltigen Prod. (im folgenden ais „End- 
prod.“ bezeichnet) die Struktur CH3 • CO ■ CH2 • C(ONa) (O • C2H5)2 (I) zugesehrieben, 
wahrend SCHEIBLER u. FR IE 8E  (C. 192 6 .1. 910) das „Endprod." ais eine Art Molekuł- 
komplex ansehen, worin der Rest CII2: C(ONa)-OC2H5 bis zu einem gewissen Grado 
selbstiindig reagiert. Im ersteren Eall muBtcn bei der Einw. von Halogenalkylen Ortho- 
ester der Form CH3-C0-CH2-C(0R) (OC2H5)2, im letzteren Fali ein Ester R-CH2- 
C02C2H5 u. Athylacetat entstehen. Nach den Verss. der Vff. ist keine dieser Annabmen 
riehtig, da die Einw. von z. B. Benzylchlorid auf das Endprod. Benzylacetessigester, 
Dibenzylacetessigesler u. Benzylacetat, bei Anwendung von NaNH2 zur Kondensation 
aueh Acetbenzylamid liefert; Orthoester oder Alkylessigester waren in keinem Fali 
naehweisbar. Das „Endprod." ist wahrseheinlich ein Gemiseh aus Natriumacetessig- 
ester (oder einer Verb., die selir leieht in diesen ubergeht), Natriumacetat u. (bei An
wendung von NaNH„) Natriumacetamid. Beim Erhitzen zers. es sich bei ca. 130° 
unter Bldg. von wenig A., Athylacetat u. einer Spur Aceton. — Bei Anwendung von 
NaNH2 wurde das „Endprod." giinstigstenfalls mit 60% Ausbeute erhalten, wahrend 
SCHEIBLER u . ZlEGNER 94% angeben. — Aus G2HyJ u. dcm mit Na dargestellten 
Endprod. wurden Athylacetat, Athylacetessigester u. ein zahes 01 erhalten. — Mit ahn- 
lichen Resultaten wurden ferner Butyljodid u. Benzoylchlorid untersucht. — Natrium- 
acetessigester reagiert heftig mit Benzaldehyd. (Journ. chem. Soc., London 1928. 591 
bis 595. Auckland [Neuseeland], Univ. Coli.) O s t e r t a g .

Alex. Mc Kenzie und Nellie Walker, Optisch aklive Derivale der Phenylamino- 
essigs&ure. Einw..von Phthalsaureanhydrid auf l-Phenylaminoessigsaure bei 160—170° 
liefert d,l-a-Phthaliinidophenyleesig3dure, F . 170,5—171,5°; aus dieser lafit sich iiber 
das Morphinsalz (Nadeln aus A.), l-a.-Phthaliminophenylessigsdure, C16Hn0 4N gewinnen. 
Nadeln aus wss. Aceton. F . 192—193°. [a]n14,5 =  —51,9° (c =  3,5385 in Aceton), 
[a]D1M =  — 20,3°, [a]546112-5 =  —24,7° (c =  4,588 in Methanol). Einw. des mit S0C12 
dargestellten Ćhlorids auf Bzl. +  A1C13 liefert d,l-Desylphthalimid; Racemisierung 
erfolgt wahrend der FRIEDEL-CRAPTS-Rk. Einw. von wss. KOH liefert die rechtsdrehende 
Dicarbonsdure, H 02C-C6H4-C0-NH-CH(C8H5)-C02H (?), F . 177—179°, [a]D= +101,8° 
(o =  1,2525 in Aceton). — Spaltung von d l-Desylphthalamimdure liefert iiber das 
Morphinsalz (Prismen). l-Desylphthalaminsaure, HOaC • C6H4 • CO • NH • CH(C6H5) ■ CO • 
C„H5, Nadeln aus A., F . 155—157° (Zers.), [<x]18 =  —159,1° (c =  2,545 in Aceton). 
Wasserabspaltung durch Eindampfen der Lsg. in wss. Aceton auf dem Wasserbad 
liefert raeem. Desylphthalimid. Durch Eindampfen mit konz. HC1 entsteht l-Desyl- 
amin (HCl-Salz, [<x] d  =  —114° [c =  3,269 in A.]). Starkę HC1 bewirkt unter ge- 
eigneten Bedingungen Racemisierung. — d,l-Desylamin laBt sich mit 1-Mandelsaure, 
1- oder d-y,y,y-Trichlorbuttersaure spalten, die erhaltenen Desylaminhydroehloride 
haben die entgegengesetzte Drehung wie die zur Spaltung yerwendete Saure. d-Desyl- 
amin-l-mandelat. Krystalle aus A., F . 149—150° (Zers.), [cc]d =  —57,5°. d-Desylamin- 
hydrochlorid, C14H13ON +  HC1. Prismen. Zers. bei 230°. In A. leichter 1. ais das d,l-Salz. 
[a]D18 =  +  223,2° (c =  2,538 in A.). Einw. von HC1 u. NaN02 in W. fiihrt zu stark 
racemisiertem d-Benzoin, Krystalle aus A., F . 127— 131°, [gc]d =  +30,1° (e =  1,178 
in A.); reines 1-Benzoin hat [a]n16 =  132,5°. — Das freie d,l-Desylamin (F . 110° aus A.) 
ist sehr unbestandig; wird beim Aufbewahren gelb. Freies d-Desy lamin (aus dem Hydro- 
chlorid mit Na2C03 in wss. Lsg. schm. bei 82—86° unter Gelbfarbung, [<x] d  =  +200,5° 
(0,2504 g in A. zu 20 ccm); in der Lsg. erfolgt Racemisierung. (Journ. chem. Soc., 
London 1928. 646—52. Dundee, Univ. of St. Andrews.) O s t e r t a g .

Arthur Thurley Dann, Alf Howard und W illiam  Davies, Die alkalische Hydro- 
łyse von co-Brom- und co-Chlomitrostyrolen. Die Hydrolyse der in A. gel. Halogenstyrole 
durch wss. ICOH verlauft bei denBromstyrolen mit in derReihenfolge o-p-unsubst.-m, bei 
den Chlorstyrolen mit in der Reihenf olge p-o-m-unsubst. (bei 41°) bzw. (p u. o)-unsubst.-m 
(bei 81°) abnehmender Leichtigkeit. cis-a)-Brom-p-nitro-styrol ist erheblich reaktions- 
fahiger ais die trans-Form; das yiel cis-Form enthaltende co-Bromstyrol vom F. —2,5° 
ist reaktionsfahigcr ais das viel trans-Form enthaltende vom F. 2,2°. Die aktivierende 
Wrkg. des N 02 wird durch die Seitenkette anscheinend ebenso ubertragen wie durch 
den Kem. —- co-Bromnitrostyrole aus den Nitrozimtsauren durch Anfeuchten mit Eg. 
u. Einw. von Br bei 100° u. Behandlung der entstandenen a,/?-Dibrom-/?-nitrophenyl- 
propionsauren mit 30%ig. wss. Na-Acetatlsg. Trennung von cis- u. trans-Form durch 
Dest. im Vakuum. Die niedrigsd. (cis)-Formen gehen im ultravioletten Licht in A. 
oder Bzl. zum Teil in die hohersd. (trans) iiber. Die BromstyTole rieehen angenehm 
u. werden im festen Zustand bei Belichtung tiefgelb. w-Brom-o-nitroslyrol. cis-Form,
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sd. bis 165° (21 mm). Erstarrt nicht bei 0°. trans-Form, Kp,21 165—167°. Hellgelbo 
Prismen aus A , F. 39°. (Die Angabe 70° von R e ic h  u . C h a n g ,  C. 1920. I. 778 ist 
w&hrscheinlich ein Druckfehler.) — (o-Brom-m-nitrostyrol. trans-Form, Kp.18 150°. 
Ganz schwach gelbe Nadeln aus A., F. 77°. Die cis-Form geht im Licht nur wenig in 
die trans-Form iiber. — <x>-Brom-p-nitrostyróle. trans-Form. Kp.21 182°. Ganz schwach 
gelbe Nadeln aus A., F. 160°. cis-Form wird rein erhalten, wenn in der obigen Vor- 
schrift statt wss. alkoh. Na-Acetatlsg. verwendet wird. Gelbe Prismen aus PAe., F. 49°. 
Kp.21 168—170°. Wird eine Bzl.-Lsg. 4 Stdn. in einem QuarzgefaB dem Sonnenlicht 
ausgcsetzt, so steigt der F. auf 95—140° (Gemisch mit trans). Ein bei 40—60° schm. 
Gemisch der beiden Formen schm. nach 30-std. Belichtung in Bzl. bei 115— 150°; aus 
diesem Prod. ist trans durch Krystallisation aus A. zu gcwinnen. Diinne Scliichten 
der festen cis-Form zeigen nach 2-std. Belichtung F. 45—70°. — co-Bromstyrol wurde 
in 2 Praparaten (Gemische vón cis- u. trans) a) Kp.le 105°, F. —5 bis —2,5°, u. b) Kp.29 
120°, F. 2,2° angewandt. a) geht bei Belichtung in b) iiber. — oi-Chlomitrostyrole aus 
Nitrozimtsiiuren in Sodalsg. durch Einleiten von C02 u. Zufugen von NaOCl-Lsg. unter 
Kiskiihlung u. nachfolgende Dampfdest. Man erhalt ausschlieClich die hóherschm. 
Formen. co-Chlor-o-nitrostyrol. Schwach gelbe Nadeln, F. 58°. co-Chlor-m-nitroslyrol, 
C8He0 2NCl. Gelbe Prismen aus A., F. 83°. Wird am Licht rasch dunkcl. co-Cfilor- 
p-nitrosytrol. Schwach gelbe Nadeln aus A., F. 128°. In A. viel schwerer 1. ais o- u. m.
— w-Chlorstyrol. Aus a,/?-Dichlor-/'j-phenylpropionylchlorid durch t)berfuhrung in die 
Saure u. Zers. mit Na-Acetat. Kp.22 92—93°. (Journ. chem. Soc., London 1928. 
605—11. Melbourne, Univ.) OSTERTAG.

Herbert Dayies und W illiam Davies, Die Bromierung von m-Methoxyzimtsaure. 
Die Rk. ist von B a u e r  u . VOGEL untcrsucht worden (C. 1913. II. 1477); diese Autoren 
haben aber die Rk.-Prodd. falsch formuliert. Aus 1 Mol. Methoxyzimtsaure u. 1 Mol. 
Brom in Eg. entsteht bei gewShnlicher Temp. in 2 Tagen 6-Brom-3-methoxyzimtsdure 
(von BAUER u. V o g e l  ais CH.fi■ CtHl • GBr: CH-C02H formuliert), dereń Oxydation 
mit KMn04 6-Brom-3-methoxybenzoesaure, aber kein KBr liefert. Das bei der Einw. 
von 2 Mol. Brom auf dem Wasserbad entstehende Prod., welches yon B a u e r  u . VoGŁL 
ais f),6-Dibrom-3-mel}wxyzimt8dure aufgefaCt wurde, ist ein kompliziertes Gemisch; 
die Bromierung ist teils im Kern, teils in der Seitenkette erfolgt. Bei der Oxydation 
entsteht u. a. 4(oder 2),6-Dibrom-3-methoxybenzoesaure (F. 203°). Auch m-Meih- 
ozybenzalmalonester (Kp.17 205—208°) wird entgegen B a u e r  u . V o g e l  in 6-Stellung 
u. nicht in der Seitenkette bromiert. — m-Methoxyzimtsdure. Aus m-Methoxybenz- 
aldehyd u. Malonsaure in Pyridin. PERKINsche Synthese gibt selbst naoh langer 
Einw. nur sehr geringe Ausbeute. — 6-Brom-3-rnethoxyzimtsdure, C10H9O3Br. Aus 
m-Methoxyzimtsaure u. Brom in Eg., aus 6-Brom-3-methoxybenzaldehyd (F. 76°) 
u. Malonsaure in Pyridin oder ai^ m-Methoxybenzalmalonester durch Einw. von 
1 Mol. Brom in Eg. auf dem Wasserbad, Verseifung des entstehenden Prod. mit NaOH 
u. Abspaltung von C02 aus der so erhaltenen Saure. Nadeln aus Bzl. F. 189°. — 
Nach 10-tśigiger Einw. enthalt das Bromierungsgemisch anscheinend ein Dibromid. — 
4(oder 2),6-Dibrom-3-oxybenzaldehyd. Man e rh itz t  3 -O xybenzaldehyd  mit 1 Mol. 
Brom in Chlf. u. fiigt nach dessen V erb rau ch  das zweite Mol. Brom zu. F. 139°. — 
4(oder 2),6-Dibrom-3-methoxyzimtsdure, C10H8O3Br2. Aus dem Dibrommethoxybenz- 
aldehyd (F. 110°) u. Malonsaure in Pyridin. Prismen aus Essigsaure. F. 234°. Oxy» 
dation gibt 4(oder 2),6-Dibrom-3-methoxybenzoesaure (F. 203°). (Journ. chem. Soc., 
London 1928. 602—05. Melbourne, Univ.) OSTERTAG.

John Read und W illiam  Galloway Reid, Die Einwirkung von Bromwasser auf 
einige Olefinsduren. (Ygl. R e a d  u .  A n d r e w s ,  C. 1922. I . 681.) Maleinsaure. Die 
Aufnahme von Br ist yon der Konz. abhangig; aus 0,05-n. Maleinsaurelsg. werden 
89,3%, aus V3-n. Maleinsaurelsg. 62,5% der theoret. Brommenge aufgenommen, nnter 
Bldg. von Bromhydrin u. Dibrombemsteinsdure (F. 255°). Die Hauptmenge des Br 
wird im diffusen Tageslicht innerhalb der ersten 2 Tage aufgenommen, yollkommene 
Entfarbung dauert etwa 1 Woche. Lsgg. des Na-Salzes absorbieren Br schneller, in 
30 Min. yollkommene Entfarbung. — Fumarsdure reagiert auBcrordentlich langsam; 
das Na-Salz entfarbt Bromwasser innerhalb 1—2 Stdn. Konz.-EinfluB ahnlich wie bei 
Maleinsaure. — Itaconsdure. reagiert rascher ais Maleinsaure, Entfarbung innerhalb 
1-Stde. Wird Cumarin in verd. NaOH gel., zu Eiswasser mit etwas H2S04 gegeben 
u. Bromdampf eingeleitet, so entsteht neben 5-Bromcumarin, C9H50 2Br (Nadeln aus 
A., F. 159—160°) ein zahe FI. vom stechenden Geruch der Halogenhydrine, aus der 
nichts Definiertcs isoliert werden konnte. — Olsdure, in W. emulgiert, wird mit Brom
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in wss. KBr-Lsg. yersetzt. Das zahe Rk.-Prod. liefert beim Kochen mit alkoh. KOH 
eine Diozystearinsaure, C1RH360., ( ?), Blattchen aus A., F. 92—93°. (Journ. chem. Soc., 
London 1928. 745—49. Univ. of Śt. Andrews.) O s t e r t a g .

Marcel Godchot und G. Cauguil, Mołekulare Umlagerung in der Cycłoheptanreihe. 
(Vgl. C. 1928 .1 . 1758.) Um zu erfahren, ob sich die 1. c. besehriebene Rk. verallgemeinern 
laBt, haben Vff. C0H,MgBr auf o-Chłorcycloheptanol einwirken lassen. In der Tat tritt 
auch hier Ringyerengerung ein unter Bldg. von Phenylcyclohezylcarbinol, C6Hn - 
CH(OH)-C6Hj, Kp.js 160— 162°, F. 48—49° nach Reinigung iiber das saure Phthalat
(F. 163°). Phenyłurethan, F. 146—147°. Zur Identifizierung wurde das Carbinol nach
Sa b a t ie r  u . Ma il h e  (Compt. rend. Acad. Sciences 139 [1904]. 343) aus Benzaldehyd 
u. C6HnMgCl dargestellt. Daneben entsteht bei obiger Rk. infolge Dehydratisierung 
des Carbinols etwas ungesatt. KW-sloff 0 13Hlfs, Kp.16 140—141° (vgl. V. Auw ERS u. 
T r e p p m a n n , Ber. Dtsch. chem. Ges. 48 [1915]. 1220). — Die molekulare Umlagerung 
erklaren Vff., einer pcrsónlichen Anregung TlFFENEAUs folgend, jetzt so:

CH,------CH2-:-CH • OMgX Clij • CHS • CH,
I NC. I — >  MgXCl +  T I
CH, • CHa • CH, ■ CHC1 CHj • CH, • CH • CHO

Der entstandene Hexahydrobenzaldehyd wiirde nun mit dem zweiten Mol. RMgX 
unter Bldg. des Carbinols reagieren. Nach TlFFENEAU (Compt. rend. Acad. Sciences 
159 [1914]. 771) geht Cyclohexenjodhydrin unter der Wrkg. yon AgN03 tatsachlieh 
in Cyclopentanaldehyd iiber. — Die kiirzlich von V a v o n  u . M i t c h o v i t c h  (C. 1928.
I. 2255) beobachtete Ringverengerung laBt es zweifelhaft erscheinen, ob die von G od - 
CHOT u. B e d o s  (C. 1926. I. 1159) aus Cyclohexenoxyd u. CH3MgJ dargestellte Verb. 
wirklich o-Methylcyclohexanol ist. Eine erneute Unters. ist notwendig. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 186. 955—57.) L in d e n b a u m .

L. Palfray und L. Rothstein, tlber die Stereoisomeren des Chinits [Cydohezandiołs- 
(1,4)]. An Gemischen von cis- u. trans-Chinit, dargestellt nach SENDERENS u. Abou- 
l e n c  (C. 1 9 2 2 .1. 1400) bei 130, 160, 180 u. 200°, wollen Vff. den EinfluB der Versuchs- 
bedingungen auf die Zus. der Gemische untcrsuchen. Die Trennung der Isomcren 
erfolgt am besten dureh Krystallisieren aus Aceton, wobei man die zuerst ausfallenden 
trana-Krystalle mittels einer sehr wirksamen Zentrifuge abtrennt. So lieferten 100 g 
Gemisch (bei 200° dargestellt) sofort 40 g reines trans-Chinit (F. 139°), 15 g Gemisch 
u. 34 g reines cis-Chinit (F. 102°). Woher das Defizit yon ca. 10% riihrt, ist noch auf- 
zuklaren. — Sodann wurde die F.-Kurve der synthet. Gemische ermittelt, welche 
ziemlich komplex yerlauft. Von cis ausgehend, fallt sie schwach bis zu einem Gemisch 
mit ca. 45% trans, steigt dann wieder, erreicht bei 60% trans wieder den Punkt 102° 
u. steigt dann schnell auf 139°. Eindeutig ist die Kurve demnach nur bei an trans 
reichen Gemischen; die Zweideutigkeit zwisehen 0 u. 60% trans laBt sich aber duroh 
Zufugen von etwas reinem cis oder trans aufheben. — Chinit ist mit W.-Dampf fliichtig 
u. sublimiert schon oberhalb 100°, stark zwisehen 150 u. 200°. Man erhalt so dieselben 
Krystalle wie aus Aceton, trans in flachen Nadeln, cis zuerst in 2 Formen, regular 
(Wiirfel) u. ąuadrat., welche sich aber in einigen Min. in trikline Nadeln umwandeln. — 
trans-Phenyłurethan, F. 262°. cis-Phenyłurethan, F. 188°, leichter 1. — Wahrend cis- 
Chinit, fiir sich im Rohr 2 Stdn. auf 180° erhitzt, keine merkliche Yeranderung er- 
leidet, wird es, in Ggw. von Hg 20 Min. auf 150° erhitzt, zu 95% in trans-Chinit um- 
gewandelt. Der EinfluB des Hg erstreckt sich auch auf die Deriw. — In W. ist Chinit 
in allen Verhaltnissen 1. Losliehkeit in reinem Aceton bei 14 u. 16°: cis 5,56 u. 5,61; 
trans 1,86 u. 1,91. Daraus folgt A L : A t  =  0,025. Losliehkeit in 5% W. enthaltendem 
Aceton bei 12 u. 17,5°: cis 5,10 u. 5,91; trans 2,55 u. 2,76. Daraus folgt A h-.A t =
0,147 u. 0,038. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 872—74.) Lindenbaum .

David Runciman Boyd und Douglas Vernon Nelmar Hardy, Die Einfuhrung 
der Triphenylmethylgruppe in Phenołe. Triphenylmethozyphosphordichlorid (C. 1923.
III. 36. 1924. H. 1340) kann statt Triphenylchlormethan zur Darst. yon 4-Oxytetra- 
phenylmethanen dienen. Die Rk. ist nur beschrankt anwendbar; Triphenylmethoxy- 
phosphordichlorid wird dureh Erhitzen mit p-Kresol grSBtenteils in Triphenylmethan 
nbergefiihrt u. liefert mit Methylsalicylat Deriw. der Triphenylmethylphosphorsaure. 
DaB Verf. yon B a e y e r  u . V il l ig e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 35. 3018 [1902]) zur Ein- 
fiihrung von Tr. [im Text =  Triphenylmethyl; in den Formeln =  (CeH6)3C] in Phenol 
u. Anisol yersagt beim Methylsalicylat ebenfalls. Es wurde jedoch gefunden, daB die 
Kondensation in diesem Fali einfach dureh Kochen einer Lsg. von Tr.-OH in iiber- 
schussigem Methylsalicylat bewirkt werden kann; dasselbe gilt fiir Phenol, aber nicht
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fiir o- u. m-Kresol oder o-Chlorphenol. Nacli einer Abanderurg des Verf. von BAEYER 
u. VlLLIGER (Anwendung von weniger Eg. u. H2S04) laBt sich Tr. auch in o-Kresol 
einfiihren; es entsteht 4-Oxy-3-methyltetraphenylmethun, Tr-C0H3(CH3)-OH (I). Die- 
selbo Yerb. wurde von S c h o r ig in  (C. 1927 .1. 87 .1928 .1 .189) aus TrCl u. o-Kresol +
o-Kresolnatrium oder nach BAEYER u . VlLLIGER erhalten, aber ais a,a.,a-Triphenyl- 
f)-2-oxyphenylathan, Tr-CH2-C0H4- OH (II) aufgefaBt. Analog formuliert SCHORIGIN 
die entsprechende Verb. aus p-Kresol, nach II, wahrend er die Verb. aus m-Kresol nach I 
formuliert; er stiitzt diese Formulierungen auf die Bldg. geringer Mengen Tr-OH bei der 
Oxydation der o- u. p-Kresolverb. mit Cr03, bei welcher Behandlung die m-Kresolverb. 
u. 4-Oxytetraphenylmethan kein Tr-OH liefern (vgl. G o m b e r g , Ber. Dtsch. chem. Ges. 
39. 1464 [1906]). Demgegeniiber finden die Vff., daB 4-Oxytetraphenylmethan u. die 
Verbb. aus den 3 Kresolen 1. bei der Dest. mit Natronkalk Tr-H, 2. beim Erwarmen 
mit II2S04 Tr-OH liefern, wahrend HJ -f- Eg. die o- u. m-Kresolverb. zuTr-H reduziert, 
die p-ICresolverb. u. 4-Oxytetraphenylmethan unverandcrt laBt. Die von S c h o r ig in  
ais II formulierten Verbb. haben somit die Konst. I ; ais weitere Folgerung ergibt sich 
die Konst. Tr-C6H3(CH3)-NH? fur die ais Tr-CH2-C6H4-NH2 formulierte Verb. aus 
Triphenylcarbinol u. o-Toluidinhydrochlorid (VAN A l p h e n , Ó. 1927. II. 1473). —  
Die Wrkg. der H2S04 bei dem .Ba E YER-Vi  ŁLIGER-Verf. ist sehr wahrseheinlieh auf 
Bldg. des teilweise ionisierten Esters T r-0 -S 02‘0H  zuriiekzufiihren; die Ionen Tr u. 
HS04' bilden mit Phenolen chinoide Additionsverbb., die in H2S04 u. das Tetraphenyl- 
methanderiv. zerfallen; bei der Einw. von Phenolen auf TrCl ir. Tr • O ■ PC12 wirken 
die Phenole ionisierend; schwach ionisierende Phenole reagieren nicht.

4-Oxytetraphenylmsthan. Aus Triphenylcarbinol u. Phenol beim Kp. oder aus 
Phenol u. Tr ■ O • PC12 bei 120°, F. 282°, Acetylverb., F. 175°. — 4-0xytetraphenylmethan-
3-carbonsaure, C20H20O3 =  Tr'C6H3(OH)’C02H. Man kocht 4 g  Triphenylcarbinol u. 
5 g Msthylsalieylat unter RiickfluR u. verseift nach Aufhoren der Wasserabspaltung 
u. Abkiihlen mit alkoh. KOH das uberschiissige Methylsalicylat, mit HJ +  Eg. den 
Oxytetraphenylm3thancarbonsaurcester. Nadeln aus Petroleum, F. 232°. Gibt ober- 
halb des F. 4-Oxytetraphcnylmethan. Unl. in wss-. Alkali, gibt mit alkoh. NaOH ein 
Na-Salz. Acctyherb., C28H220 4. WeiBes Pulver aus Acetdn-PAe., F. 210°. Unl. in wrss. 
Alkali. — 5-Brom-4-oxytełraphenylmelhan-3-carbonsaure, C26H,90 3Br. Aus Oxytetra- 
phenylmethancarbonsaure mit Br in Eg. Prismen aus Eg., F. 239°. — 5-Nilro-4-oxy- 
tetraphenylmethan-3-carbęinsdure, CS6H19Ó5N. Bldg. mit H N 03 in Eg. Hellgclbe Nadeln 
aus Bzl., F. 226°. LI. in verd. NaOH. — i-  oder 2-Oxy-2 oder d-methyltełraphenyhnethan. 
Aus m-Kresol mit Tr-0-PCl2 bei 120° oder mit Tr-OH u. H2S04 in Eg., F. 213°. — 
Triphenylmethylphosphorigsauredi-p-tolylester, C33H280 3P. Aus p-Kresol u. Tr-0-PCl2 
bei 100°, neben Triphenylmethan. Prismen aus A., F. 179—180°. — 4-Oxy-3-methyl- 
tetraphenylmelhan (I) (von SCHORIGIN ais II formuliert). Aus Tr-OH u. o-Kresol mit 
H2S04 in Eg., F. 183°. Acetylverb., 0 ,8H240 2. Prismen aus Methanol, F. 150°. Methyl- 
ather, C2,H2,Ó2. Aus Methyl-o-tolylather u. Triphenylcarbinol mit H2S04 in Eg. oder 
durch Methylierung von 4-Oxy-3-methyltetraphenylmethan. Kuglige Aggregate aus 
Essigsaure, F. 165°. — 3-Brom-4-methoxy-5-methyltelraphenylmelhan, C27H23OBr. Ans 
dem Methylather durch Kochen mit Br in Eg. Prismen aus Essigsaure, F. 180°. (Journ. 
chem. Soc., London 1928. 630—38. Southampton, Univ.) Os t e r t a g .

N. Orlow, Ober die pyrogenetische Dissozialion von Phenanthren in Gegenwart 
von Wasserstojf unter Druck. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 59 [1927]. 895 
bis 902. — C. 1927. II. 2394.) R ó ll .

Joseph Gilbert Jackson und James Kenner, Ein Beitrag zur Stereochemie des 
dreiwertigen Slickstoffs. Die Frage, ob die Valenzen des dreiwertigen N  in e i n e r  
Ebene liegen oder nicht, ist nicht vollig entschieden; wenn auch sehr yiele Griinde 
gegen eine Anordnung in einer Ebene sprechen, so ist doch zu beachten, daB die 
bei einer „nichtcbenen" Anordnung moglichen Isomeren nur in einem Falle bisher 
beobachtet worden sind. Vff. versuchten nun, eine N-Yerb. darzustellen, dereń 
N-Atom gleiehzeitig einem ebenen u. einem nichtcbenen Ring angehort (I); sie erhielten 
aber nur geringe Mengen einer in der Zus. I entsprechenden Substanz; der MiBerfolg 
ist vielleicht auf die Storung der Ringbldg. durch den Valenzwinkel 120° des N  zuriick- 
zufuhren. Vorverss. befassen sich mit der Darst. einer analogen C-Verb. (II). Ferner 
werden die Strukturformeln einiger Verbb. diskutiert, in welchen N  wahrscheinlich 
ebene Konfiguration aufweist, sowie von Verbb., dereń Esistenz fiir die hier auf- 
geworfene Frage weniger entscheidend ist.

l-Ketohydrinden-3-essigsaure, Cn H10O3. Aus /J-Phenylglutarsaure beim Ein-
X. 1. “ 173
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tragen in konz. H2S04 bei 150°. Achteckigo Tafeln aus Bzl. F. 151°. Semicarbazon, 
012H130 3N3. Prismen. F. 268° (Zers.). — Methylester, C12H120 3. Tafelchen aus Bzl. 
F. 65°, gibt ein Semicarbazon, C13Ht30 3N3, F. 152°, u. (mit HCl u. Amylnitrit in 
Methanol) ein 2-Isoniłrosoderiv., C12Hu 0 4N, F. 167° (Zers.). — Athylester, C13H140 3, 
zahe Fl., Kp.I3 194—200°, gibt ein Semicarbazon, CJ4H170 3N3, F. 131—132°, u. ein 
Isoniłrosoderiv., C13H130 4N, F. 193° (Zers.), welclies auch aus der Saure oder dem 
Methylester mit HCl u. Amylnitrit in A. entsteht. — fi-Phenylglutarsaurechlorid. Aus 
dem Na-Salz der /J-Phenylglutarsaurc u. PC15 bei gelindem Eiwiirmen; nach anderen 
Verff. erfolgt Anhj^dridbldg. oder Verkohlung. Ivp.ls 170— 190°. Tafeln aus Bzl. -)- 
PAe. F. 46°. Geht (schon an der Luft) leicht in das Anhydrid iiber. Bei der Einw. 
von A1C13 in PAe. wurdo die erwartete Verb. H nicht erhalten; bei Anwendung von 
reinem PAe. entstand Kełohydrindenessigsaure; benzolhaltiger PAe. lieferte auBerdem 
v)-3-Hydrindonylacetophenon, C17H140 2 (ni) (gelbliche Tafeln aus Bzl.-PAe., F. 78°, 

OC------ CH„ OC-------CH,

1 i  ' c.„.<c» - c0'0A
>O H , f Y  >O H ,

"^CO \ ^ \ C O
Disemicarbazon, C19H20O2N6, Prismen, F. 233° [Zers.], Dioxim, C17H10O2N6 +  l 1/, H20, 
Prismen, F . [wasserfrei] 179°). — Anthranilodiessigsaure, CuHn O#N =  H 0 2C-CeH4- 
N-(CH2-C02H)2. Nach dem Verf. des D. R. P. 128 955 (F r ie d l a n d e r , Bd. 6, 
S. 559) entsteht nur wenig Anthranilodiessigsaure neben viel Plienylglycin-o-carbon- 
silure. Auch das Verf. von VORLANDER u. M u m m e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 33 
[1900]. 3182) ist nicht zu empfehlen. Man kocht ein Gemisch von 200 g kryst. Na2C03, 
1 1 W., 60 g Anthranilsaure u. 100 g Chloressigsaure 8 Stdn. u. hiilt durch passenden 
Zusatz von Na2C03 alkal., Ausbeute 50 g neben 40 g Phenylglycincarbonsilure. Acht- 
eckige Tafeln aus W. F . 216° (Zers.). Fluoresciert in A. oder W. nicht. Das Pra- 
parat des D. R. P. 128 955 war mit Phenylglycincarbonsiiure verunreinigt. — Indozyl- 
essigsaure, C10H9O3N, war nach D. R. P. 128 955 nicht erhaltlich. Man erhitzt 16 g 
Anthranilodiessigsaure mit 30 g NaOH u. 25 ccm W. unter Ruhren bis 200°, fiigt 
einige Tropfen W. zu u. erhitzt weiter, bis die M. Tonkonsistenz aufweist. Tafeln 
mit 1 H20  aus W., in Aufsicht griin, u. Mk. gelb. F. (wasserfrei) 165° (Zers.). —
0-Methylindoxylessigsaure, Cn Hn 0 3N. Bldg. mit NaOH u. (CH3)2S04. Prismen
mit 1 H20  aus verd. Methanol. F. (wasserfrei) 141—142°. Wl. in W., 11. in A. — Das 
rohe Na-Salz der Indoxylessigsaure reagiert bei 180—200° heftig mit NaNH2. Aus 
dem Rk.-Prod. laBt sich nach Methylierung eine Verb. Gl0HlaO2N.i (Methylderiv. 
von I ?) isolieren, Nadeln aus W., F. 163°. (Journ. chem. Soc., London 1928. 573—81. 
Sheffield, Univ.) OSTERTAG.

Max Bergmann und Leonidas Zervas, Zur Kenntnis des Hislidins. Pepłidbildung 
durch Acylwanderung. X X III. Mitt. uber Umlagerung peplidahnlicher Stoffe. (XXII. 
vgl. C. 1928. I. 2260.) Nach Unters. von G e r n g r o s s  (C. 1920. I. 219) spalten N,N'- 
diacylierte Histidinester den Acylrest des Imidazolkerns leicht unter dem EinfluB von 
W. ab. Vff. haben nun gefunden, daB bei derartigen Histidinderiw. dieser Acylrest 
noeh leichter durch Aminosauren — selbst in Abwesenheit von W. — abgespalten u. 
von der zugesetzten Aminosaure saureamidartig gebunden wird. So gibt Hippuryl- 
benzoyl-l-histidinmethylester (I, R =  CO ■ CH, • NH • CO ■ C6H5) bei Einw. von Glykokoll 
Benzoylhistidinmethylesler (I, R =  H) u. Benzoyl-glycylglycin (II). Eine ahnliche Peptid- 
bldg. erfolgt aus Acetyl-benzoyl-hisiidin (I, R =  CO-CH3) u. Arginin oder Glykokoll 
bzw. dessen Ester, wobei Monoacetyl-d-arginin, oder Acetursaure bzw. dereń Athylester 
entsteht. Das gleiche Yerh. zeigen acylierte Pyrimidinderiw., z. B. N-Benzoyl-theo- 
bromin, das bei Einw. von Glykokoll Hippursaure neben freiem Theobromin bildet. 

CH—C—CH, • CII- C00CH3

I  R-N Ń ]!iH-CO.C6H5 II

^ ( m
V e r s u e h e .  Hippuryl-benzoyl-histidin-methylester (l-a.-Benzoylamino-(i-[l-ben- 

zoylami7ioacetył-imidazoylył-4{5)]-propionsauremethylester), C23H22OsN4, aus Benzoyl-
1-histidin-methylester (F. 158—159°, korr.; aD! i = —62,40°) u. Hippursaurechlorid, 
Nadeln aus Chlf., F. 167° korr. Mit W. Abspaltung des Hippurylrestes (nachgewiesen

CO • CH, • NH • CO • CeHc

iIh -c h -c o o h
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j W ^
durch Rotfarbung auf Zusatz von alkal. Diazobenzolsulfons&ure), niit GlykokollSBMg, 
von Benzoylhislidinmethylester, F. 156° u. Benzoylglycylglycin, F. 211° korr. — Ąfe$yli> 
benzoyl-l-hisłidinmethylester, O]0H]7O4N3, aus Benzoyl-l-liistidin-methylester u. 
anhydrid, Prismen aus A., F. 168°, korr. Durch Einw.: a) von W .+  Ae^kjyiy 
abspaltung unter Bldg. von Benzoyl-l-histidinmethylester, b) von d-Arginin Bldg. ycik, 
Acetyl-d-arginin, C8H]0O3N4, F. 120°, an20 =  +7,9°, c) von Glykokoll bzw. Glykokoll- 
cster, Bldg. yon Acelursaure, G4H70 3N, Tafcln aus W., Kp. 210° korr. bzw. dereń Athyl- 
ester, F. 46—47°. — Benzoyltheobromin, C14H,20 3N4, aus Thcobrominsilber u. Benzoyl- 
chlorid, Nadeln aus Toluol, F. 210°, korr. Gibt mit Glykokoll Hippursdure, C9HB0 3N, 
F. 190° korr. (Ztsehr. physiol. Chem. 175 . 145—53.) R a k ó w .

Max Bergmann und Leonidas Zervas, Notiz iiber Synthese eines d,l-Histidyl- 
glycin. XXIV. Mitt. iiber Umlagerungen peplidahnliclier Stoffc. (XXIII. vgl. yorst. 
Ref.) Acetyl-d,l-histidin (I) gibt nach Erwarmen mit Acetanhydrid mit Glycinester 
Acetylhistidylglycinester (II), der bei yorsichtiger Spaltung mit yerd. HCl unter Ab
spaltung yon Acetyl u. Athyl das Dipeptid d,l-Histidyl-glycin (III) bildet. Wahrschein-

C-CH o-C H -C O O H

ISfH

d;OCHa

H C = C —CH, • CH • CO • NH • CH,

— y HN N ■i

C H = C —CH, • CH • CO -NH • CH,

ŃlH, COOH IV  CH.

H

CO-CH, 
HC— C-

-co-Ń ii
'''CH

i OOCoH.

■CH, -CH-

i
-co

,A
^CH3

lich geht I bei der Einw. von Acetanhydrid in ein Anhydrid iiber, dem Vff. Formel IV 
zuschreiben, weil es mit Aminosaureestern unter Peptidbldg. kuppclt u. mit d-Arginin 
Acetyl-d-arginin liefert. — Acetyl-d,l-lmtidyl-glycinathylester (II), Cł2H180 4N4, aus I 
durch Erhitzen mit Acetanhydrid, Eindampfen zur Trockne, Extrahieren mit Bzl. u. 
Versetzen der Bzl.-Lsg. mit Glykokolliithylester, Krystalle aus A., F. 182°, korr. — 
d,l-Hulidyl-glycin, C8H120 3N4, aus yorst. Ester durch Erwarmen mit HCl bei 130° 
(35 Min.), Eindampfen im Vakuum nach Zusatz von W. u. tJberfuhren in das Pikrolonat 
(F. 213° Zers., korr.). Hieraus das Hydrochlorid, aus dem mit Ag2S04 das freie Di
peptid gewonnen wird. Prismen aus A., F. 235° korr. Lost CuO mit blauer Farbę u. 
gibt mit Diazobenzolsulfonsaure blutrote Farbung. (Ztsehr. physiol. Chem. 1 7 5 . 154 
bis 157. Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Lederforsch.) R a k ó w .

H. P. Kaufmann, Die Bildung von Thiazolderivaten bei der Rhodanierung von 
Aminen. (Mitbearbeitet von W. Oehring und A. Clauberg.) Fur die Rhodanierung 
organ. Verbb. haben KAUPMANN u . OEHRING (C. 19 2 6 . I. 2084) ein einfaches Verf. 
angegeben. Gelangte hierbei eine Rhodangruppe in o-Stellung zu einem NH2, so war 
Bldg. eines 2-Aminothiazols zu erwarten. Die Moglichkeit dazu war gegeben: 1. bei 
Aminen mit b e s e t z t e r  p-Stellung; 2. bei Aminen mit f r e i  er  p-Stellung u. 
Eintritt yon 2 Rhodangruppen in p u. o. Fiir beide Arten yon Fallen konnten Vff. 
mehrere Beispiele yerwirklichen. — Bei der Rhodanierung des Anasthesins entsteht 
hauptsachlich 3-Rhodan-4-ammobenzoesaureester, daneben aber auch etwas 2-Amino-
6-carbathoxybenzthiazol. Erstere Verb. kann nachtraglich sehr leicht zu letzterer iso
merisiert werden. — Die Rhodanderiw. des p-Phenetidins, p-Chloranilins u. 5-Chlor-
o-toluidins isomerisieren sich unter den gegebenen Bedingungen (essigsauro Lsg.) so 
leicht, daB sie nieht faBbar sind. Es wurden daher nur die Thiazole erhalten. — In 
das p-Toluidin treten stets 2 Rhodanreste ein, mag man mit 1 oder 2 Moll. Rhodan 
arbeiten. Im ersteren Fali bleibt ein Teil des Toluidins unyerandert. An Stelle des 
auBerst labilen Monorhodanids erhalt man allerdings nur das isomere 2-Amino-6- 
methylbenzthiazol. Das 3,5-Dirhodan-4-aminotoluol isomerisiert sich yiel langsamer, 
so daB sich die direkte Bldg. des 2-Amino-4-rhodan-6-methylbenzthiazóls beinahe aus-

schalten laBt. Nachtraglich 
kann das Dirhodanid glatt

fiO • JNiioNCS zum rhodanierten Thiazol 
isomerisiert werden. Beide 
Thiazole lassen sich diazo- 
tieren u. kuppeln. — Wie 
schon 1. c. beobachtet, sintert 

173*
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l-Rhodannaphthylamin-(2) bei 150— 154°, wird wieder fest u. schm. bei 261°. Diese 
Erscheinung beruht auf Isomerisierung zu I., welches aus dem Rhodanid auch auf 
andereWeise erhalten werden kann.— Das l.o. ais 2,4-Dirhodananilin beschriebeneProd, 
von F. 198° ist bereits das isomere 2-Amino-G-rhodanbenzthiazol. Das Dirhodanid schm. 
tiefer. — Die Rhodanierung des p-Xylidins entsprieht der des Anilins. Die erste 
Rhodangruppe tritt in p, die zweite in o zum NH2. Allerdings ist das Dirhodanid 
wieder so labil, daB nur das isomere rhodanierte Thiazol erhalten wird. Auch hier ist 
es gleich, ob man 1 oder 2 Moll. Rhodan amvendet; im ersteren Fali bleibt ein Teil 
des Amins nnverandert. — Das 1. c. beschriebene 2,4-Dirhodannaphthylamin-(l) laBt 
sich zu II. isomerisieren. — Aus den Verss. folgt, daB die Cyclisierungstendenz der 
o-Aminorhodanide verschieden groB ist. Wo die Isomerisierung dureh einfaches 
Schmelzen erfolgt, ist direkte Umlagerung anzunehmen. Erfordert die Isomerisierung 
a ber Erhitzen mit W. oder Siiure, so wird man folgenden Vorgang annehmen diirfen:

V e r  s u c h e .  3-Rhodan-4-aminobenzoesaureathylester, C10Hi0O2N2S. Lsg. von 
Aniisthesin u. NaSCN in 95%ig. Essigsaure bei —4 bis —5° tropfenweise mit essig- 
saurer Br-Lsg. versetzen, in W. gieBen, Nd. mit Soda waschen. Aus verd. A. oder 
CC14, F. 97—98°. Gibt mit Pb-Tartrat Gelbfarbung (vgl. So d er b a c k , C. 19 2 5 . II. 
552). — Bis-[4-aminobenzoesduredthylester-3]-disulfid, C18H20O4N2S2. Aus vorigem in 
k. verd. A. mit einigen Tropfen alkoh. NaOH. F. 153°. Ausbeute gering wegen Uni- 
lagerung in folgendes. — 2-Amiiu>-6-carbdthoxybenztliiazol, C10H10O2N2S. Aus dem 
essigsauren Filtrat des vorvorigen mit Soda, ferner aus vorvorigem dureh Erhitzen 
iiber den F., Kochen mit W. oder alkoh. HC1. Entsteht auch fast quantitativ, wenn 
man obiges essigsaure Rk.-Gemisch iiber Nacht stehen liiBt. Aus verd. A., F. 241°, 
bestandig gegen sd. alkoh. Lauge. Keine Fiirbung mit Pb-Tartrat. — 2-Amino-G- 
athoxybenzthxazol, C9H10ON2S. Aus p-Phenetidin, NaSCN u. Br wic oben. Beim Ver- 
dtinnen mit W. scheidet sich wenig hellbrauner Nd. ab, der unter 100° schm. u. wahr- 
scheinlich das Rhodanid ist; es wird ohne Riicksicht auf denselben mit Soda alkalisiert. 
Aus W., Bzl. oder CCI,,, F. 161—162°. — 2-Amino-6-chlorbenzlhiazol, C7H5N2C1S. Aus 
p-Chloranilin. Aus viel W., F. 198°. — 2-Amino-4-methyl-G-chlorbenzthiazól, C,jHTN2ClS. 
Aus 5-Chlor-o-toluidin. Nadeln aus W. oder verd. A., F. 206°. — 3,5-Dirhodan-i- 
aminotóluól, CdHTN3S2. Aus p-Toluidin mit etwas iiber 2 Moll. Rhodan, sofort nach Br- 
Zusatz in W. gieBen. Krystallo aus verd. A., F. 123°, bei hoherer Temp. wieder fest, 
dann F. 225° (Isomerisierung). — 2-Amino-G-methylbenzthiazol, CgHjNjS. Aus dem 
essigsauren Filtrat mit Soda, Nd. mit W. auskochen, wobei etwas der folgenden Verb. 
ungel. bleibt. Nadeln, F. 136°. — 2-Amino-4-rhodan-6-methylbenzthiazol, C9H7N3S2. 
Aus vorvorigem mit sd. 20%ig- HC1 oder sd. W. Gelbliche Krystalle aus verd. A., 
F. 225°. — 2-Amino-oL-naphthothiazol, CUH8N2S (I.). Aus l-Rhodannaphthylamin-(2) 
mit l5°/0ig. HC1 in sd. A., Krystalle mit Soda waschen. F. 261°. — 2,4-IKrhodananilin. 
Dureh wcitere Rhodanierung von p-Rhodananilin wie oben. Aus CC14, F. 107—108°.
— 2-Amino-6-rhodanbenzthiazol, C8H5N3S2. Aus vorigem mit sd. verd. HC1 oder dureh 
Erhitzen iiber den F., ferner bei liingerem Stehen der Rk.-Mischung. F. 198°. —
l,4-Dimethyl-2-amino-5-rhodanI)enzol, C9H10N2S. Aus p-Xylidin. Fallt ohne Ver-. 
diinnung mit W. aus. Nach Waschen mit Soda Nadeln aus verd. A., nach Trocknen 
iiber P ,0 5 im Vakuum F. 65°. Gibt Pb-Tartratrk. — Bis-[l,4-dimethyl-2-amino- 
benzol-5]-disvlfid, CleH20N2S2. Voriges in verd. A. mit etwas alkoh. NaOH sehwach 
erwiirmen. Gelbe Krystalle aus Bzl., F. 192°. — 2-Amino-4,7-dimethyl-6-rhodanbenz- 
ihiazol, C10H9N3S2. Aus dem essigsauren Filtrat des vorvorigen mit Soda. Krystalle 
aus Essigester, F". 231°. Gelbfarbung mit Pb-Tartrat sehr sehwach. Liefert kein Di- 
sulfid. — 2-Amino-8-rhodan-f)-naphthołhiazol, C12H7N3S2 (II.). Aus 2,4-Dirhodan- 
naphthylamin-(l) mit 15°/0ig. HC1 in sd. A. (5 Stdn.), mit Soda neutralisieren. F. 272°. 
(Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 2 0 6 . 197—218. Jena, Univ.) L b .

J. Fialkow, Ober Dicyantriazol. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 59 [1927]. 
715—25. — C. 1927. II. 2674.) R oll.

William Henry Perkin jr. und Sydney Glenn Preston Plant, Stereoismnerie 
in polycyclischen Systemen. IV. Zwei Stereoisomere des 2,3,4,5,12,13-Hexahydro- 
chinindens. (III. vgl. GURNEY, P e r k i n  u . P l a n t ,  C. 1928. I. 510.) Ebenso wie 
Oktahydroacridin u. Hexahydrocarbazol esistiert auch 2,3,4,5,12,13-Hexahydrochinivden
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(I) (vgl. v. B r a u n ,  P e t z o l d  u . S c h u l t h e i s s ,  C. 1923 . III. 308) entsprechend der 
SACHSE-MOHRschen Theorie in 2 stereo isom eren  Formen A u. B. Die Konfigurationen 
der beiden Isomeren sind nicht zu ermitteln, da nach stereochem. Betrachtungen cis- 
u. trans-Form sehr ahnliche Spannungsverhaltnisse aufweisen. Das Mengenverhaltnis 
von A u. B  hangt von der Art des bei der Darst. aus 2,3-Dihydrochininden benutzten 
Red.-Mittels ab; Sn-)- HC1 liefert A u. B  etwa im Verhaltnis 1: 3, elektrolyt. Red. 
liefert ca. 1:12* — 2,3-Dihydrochini?iden-12-carbonsaure. Aus Isatin, Cyclopentanon u. wss. 
alkoh. KOH. Schwach grfine Prismen aus Eg. F. 297° (Zers.). Die rohe Saure gibt beim 
Erhitzen iiber den F. 2,3-Dihydrochininden, Prismen aus PAe., F. 60°. Ausbeute 23 g

elektroden (0,01 Amp./qcm an der Kathode). Trennung vom Isomeren B dureh 
Umkrystallisieren des benzoylierten Basengemisches. Farblose Prismen aus Petroleum 
F. 67°. Pikrał, gelbe Prismen aus A., F. 193°. Be.nzoylve.rb., Ci0H19ON, Prismen aus 
A., F. 174°. Schwer verseifbar. Acetylverb., Cl4H17ON. Prismen aus verd. A., F. 102°.
— 2,3,4,5,12,13-Hexahydrochininden B. C12H15N. Fl., Kp.7e2 2 84°. Pikrał, orange 
Prismen aus A., F. 158°. Benzoylverb., Prismen aus Aceton. F. 161°. Acetylverb., 
Tafeln aus PAe., F. 87°. (Journ. chem. Soc., London 19 2 8 . 639—46. Oxford, Dyson 
Perrins Lab.) OSTERTAG.

Frederiok Daniel Chattaway und Fernando Calvet, Kondensationsreaktionen des 
Chlorals mit substituierlen Phenolen. Analog dem p-Nitrophenol, der p-Oxybenzoesaure 
u. der p-Phenolsulfonsaure (vgl. Ch a t t a w a y , Ca l v e t , Mo r r is , C. 1 9 2 7 . I. 77. 2985.
II. 2181) kondensieren sich p-Aminophenol, p-Tolylazophenol bzw. p-Nitro-m-kresoI 
mit 2 Moll. Chloral in Ggw. von konz. H2S04 zu Verb. I bzw. III. Verb. I geht bei 
Behandlung mit alkoh. KOH in II iiber; der heterocycl. Ring ist hierbei im Gegensatz 
zu dom mit p-Nitrophenol erhaltenen Kondensationsprod. bestandig. Bei freier 
p-Stellung (in bezug auf OH) tritt auch bei Anwendung von 2 Moll. Chloralhydrat 
nur eines in Rk.; so liefert m-Oxybenzoesaure Verb. IV (vgl. FRITSCH, L lEB IG s Ann. 
296 [1897]. 344). Salicylsaure, o- u. m-Nitrophenol liefern nur harzige Prodd., Verbb. 
niit besetzter o- u. p-Stellung (zur OH-Gruppe), wie p-Nitro-o-kresol, 5-Nitrosalicyl- 
saure, 2,4-Dinitrophenol lasson sich mit Chloral nicht kondensieren.

w a y , 1. c.). Aus p-Aminophenolhydrochlorid in viel konz. H2S04 u. Chloralhydrat in 
der Kalte (3 Tage), neben 2-0xy-5-aminobenzolsulfonsaure, yon der es dureh Alkali 
getrennt wird. Gibt beim Kochen mit alkoh. KOH Anhydro-5-amino-2-f},f}-dichlor- 
a.-oxydthylenoxy-l-f},P-dichlor-a.-oxydthylenbenzol (II). Farblose Nadeln aus A., F. 113 
bis 117°; 11. in A., A., Chlf., zers. sich innerhalb einiger Monate. Entfarbt KMn04 u. 
addiert Brom. Mit Acetanhydrid u. 1 Tropfen konz. H2S04 entsteht die Monoacetyl- 
verb. G^H^O^NC'! ;̂ mkr. Nadeln aus verd. A., F. 191—196°. — Anhydro-5-p-tolylazo- 
2-fj,[lt[S-lricklor-o!.-oxydlhoxy-l-ft,f},fi-lrichlor-a-oxyathylbenzol, C17H120 2N2C16. Analog I. 
Gelbe Nadeln aus A. F. Unl. in W. u. Lg., 11. in A., A. u. Essigsaure. Liefert 
beim Kochen mit SnCl2 in A. p-Toluidin u. Verb. I. — Anhydro-5-nitro-4-methyl-2-f),l},fi- 
trichlor-a.-oxyathoxy-l-l),[},f)-irićhlor-a.-oxyałhylbenzol, CnHjOjNClg (III). Analog I. Fast 
farblose Nadeln aus A. F. 148—150°. Geht bei Zufugen zu alkoh. KOH in der Kalte 
u. kurzem Aufkochen iiber in 5-Nitro-2-athoxy-4-methylphenylglylcolsaure, CUHX3 0 6N, 
Nadeln aus W.; F. 155°; 11. in sd. W. u. A., wl. in A., swl. in Lg. Diese Glykolsaure 
liefert mit KMn04 in K2C03-Lsg. ein Gemisch von 5-Nilro-2-dthoxy-4-methylphenyl- 
glyoxalsdure, CnHnO0N (glanzende farblose Plattchen aus W., F. 194°, unl. in Bzl.;

aus 50 g Isatin. — 2,3,4,5,12,13-HexahydrochinindenA 
T p „  C12Hi5N. Neben dem Isomeren B aus 2,3-Dihydro-

® NH-ÓH-CHj * chininden dureh Red. mit Sn u. konz. HC1 in A.
oder dureh Elektrolyse in verd. H2S04 mit Blei-

O

O V e r s u c h e .  Anhydro-
5 - amino - 2 - /?,/?,/3 - Irichlor - a- 
oxyathoxy -1- -trichlor-u.- 
oxydłhylbenzol (I) (ident. mit 
dem Red.-Prod. der betreffen- 
den Nitroverb., vgl. CHATTA-

Phenylhydrazon, gelbe mkr. Nadeln aus A., F. 199°), u. 5-Ńitro-2-&thoxy-4-meihyl-
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benzoesaure, CłoHu 0 5N ; farblose Nadeln aus W., F. 166°; 1. in A. u. Bzl., unl. in Lg.; 
gibt beim Erwarmen mit konz. H2S04 5-Nitro-2-oxy-4-methylbenzoesaure, C8H ,06N 
(gelbliohe Nadeln aus W., F. 225°, farbt FeCl3-Lsg. dunkelrot), die auch aus m-Kresotin- 
saure in Eg. u. H N 03 (D. 1,5) erhalten wird. Nitrierung der m-Kresotinsaure nach 
B o r s c h e  u. B e r k h o u t  (L ie b ig s  Ann. 3 3 0  [1903]. 101) liefert unbefriedigende Resul- 
tate. — S-Oxytrichlormethylphthalid, C9H50 3C13 (IV). Aus m-Oxybenzoesaure u. 2 Moll. 
Chloralhydrat in konz. H„S04. Farblose Nadeln aus A. F. 199—200°. (Anales Soc. 
Espanola Fisica Quim. 26 . 75—91. Oxford, Queen's College.) R a d t .

Hidenosuke Ueda, Ober einige Derivate des Dioxopiperazins. Synthese von o- und 
m-Tyrosin. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1047.) Vf. hat das Glycinanhydridyerf. von S a s a k i auf
o- u. m-Oxybenzaldehyd ausgcdehnt u. durch Red. u. Aufspaltuńg der primaren Kon- 
densationsprodd. o- u. m-Tyrosin synthetisiert. Umgekehrt laBt sich o-Tyrosin mittels 
des FlSCHERachen Verf. iiber den Methylester leicht in sein Anhydnd uberfuhren . 
Hier ist also die Neigung zur Diosopiperazinbldg. wcitaus gróBer ais die zur innercn 
Anhydrisierung (Bldg. von Aminohydrocumarin). Dics ist deshalb bemerkenswert, 
wcil 1. c. statt des o-Aminophenylalanins das entsprechende Lactam erhalten wurde. 
Man kann daraus auf eine geringe Neigung von Aminosauren zur Esterbldg. schlieBen.

V c r s u c h e .  3,6-Bis-[o-acetoxybenzal]-2,5-dioxopiperazin, C22H,80 6N2 (I). Aus 
Glycinanhydrid, Salicylaldehyd, Na-Acetat u. Acetanhydrid (130—145°, 7 Stdn.). Aus- 
beute nur 45%. Aus Eg., F. 260—261°, meist swl. — 3,6-Bi,s-[o-oxybenzal]-2,5-dioxo- 
piperazin, C18Hi40 4N2. Aus I mit konz. HC1 in Eg. (Wasserbad). Aus w. Pyridin -f- 
Essigsaure gelblich, krystallin., F. 308° (Zers.), meist unl. — 3,6-Bis-[o-acetoxybenzyl\-
2.5-dioxopiperazin oder Diacetyl-o-tyrosinanliydrid, C22H220 6N2. Aus I mit Zinkstaub 
in sd. Eg. +  wenig W. (1 S td e .). Nadeln aus A., F- 225°. — p-[o-Oxyphenyl\-a-alanin 
oder o-Tyrosin, HÓ'C6H4-CH2-CH(NH2) ’C02H. AusI mitsd. HJ (D. 1,7) u. P (6  Stdn.), 
im Vakuum zur Trocknc bringen, mit KOH neutralisieręn. Nadeln aus W., F. 248 bis 
249°. Gibt MiLLONsche Rk. M it FeCl3 rotviolett. Dibenzoylderiv., C23H10O6N, Schuppen 
aus Bzl., F. 172°. — 3,6-Bis-[o-oxybenzyl]-2,5-dioxopiperazin oder o-Tyrosinanhydrid, 
CI8HI80 4N2. 1. Aus I mit Na-Amalgam in sd. A., dabei mit Essigsaure neutral halten , 
Filtrat im Vakuum verdampfen, mit W. w aschen, aus 50%ig. A. umkrystallisieren.
2. o-Tyrosin mit CH3OH u. HCl-Gas v e reste rn , Methyleslerhydrochlorid, C10HJ4OjNC1, 
aus CH3OH, F. 179°, in wepig W. unter Kiihlung mit konz. K2C03-Lsg. versętzen, 
Prod. in Essigester aufnehrnen,.aus CHsOH umkrystallisieren. 3. Aus obigem Diacetat 
mit h. 10%ig- NH4OH. Krystalle, F. 285° (Zers.), unl. in Sauren, 1. in Alkalien. —
3.6-Bis-[o-tnelhoxybenzal]-2,5-dioxopiperazin, C20H18O4N2. 1. Aus Glycinanhydrid u. 
Salicylaldoliydmethylather wie oben. 2. Aus obiger Oxybenzalverb. mit CH3J in methyl- 
nlkoh. KOH (Rohr, 100°). Gelbe Nadeln aus Eg., F. 265—266°.—• 3,6-Bis-[m-acetoxy- 
benzal]-2,5-dioxopiperazin, C22H,80 6N2. Mit m-Oxybenzaldehyd. Ausbeute 76%. Aus 
Eg., F. 268—269°. — 3,6-Bis-[m-oxybenzal]-2,5-dioxopiperazin, C18H140 4N2. Wie oben. 
F. ca. 313° (Zers.). — 3,6-Bis-[m-oxybenzyl]-2,5-dioxopiperazin oder m-Tyrosinanhydrid, 
Cl8H]80 4N2. Aus vorvorigem mit Zinkstaub in =;!: Eg. (10 Stdn.). Asbcstahnliche 
Krystalle aus vcrd. A., F. 276— 277°. — Diacelylderiv., C22H220 6N2. Ebenso unter Zusatz 
von etwas W. (nur % Stde.). Nadeln aus A., F. 189—190°. — (}-[m-OxypJienyl]- 
a-alanin oder m-Tyrosin, CgHjjO.N. Mit HJ u. P wio oben. Nadeln aus W., F. 280° 
(Zers.). (Journ. Biochemistry 8. 397—407. Tokio, SASAKI-Lab.) LlNDENBAUM.

John Charles Alexander Chivers und Sam uel. Smiles, Derwate des 1,3-Di- 
(hiolans und des 1,3-Dithians. Die von Ot t o  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 1 5  [1882]. 121) 
beschriebenen Prodd. der Einw. von Alkylhalogeniden u. aromat. Tliiolsulfonaten 
(z. B. CH3-C6H4-SO.,-S-C2H5, meist ais ,,Disulfoxyde“ R-SO-SO-R'  aufgefaBt u. 
im folgenden so bezeichnet), reagieren analog den aromat. Disulfoxyden. Z. B. entsteht 
aus Dibenzyldisulfoxyd mit Desoxybenzoin das Dibenzylmercaptol des Benzils, C6H5- 
CO-C(C6H5)(S-CH2'CeHs)2 (IV), mit Malonester Benzylthiolessigsiiure, aus /?-Naphthol 
u. Athylendi-p-toluolthiolsulfonat (I) der Athylenather des l-Thiol-2-naphthols. In ana- 
loger Wcise entsteht aus I u. Desoxybenzoin das von 1,3-Dithiolan abgeleitete cycl. Mer- 
captol II, aus Trimethylcndi-p-toluolthiolsulfonat u. Desoxybenzoin das vom 1,3-Di- 
thian abgeleitete Mercaptol HI. Ahnliche Rkk. erfolgen mit Malonester.

CH *S CH S
11 ĆH;. g>C (C 6H6) • CO • c 8H5 i i i  . c h 1 < c h ’ ■ s >C (C 0H6) . CO • C9HS

V e r s u c h e .  Dibenzylmercaptol des Benzils (IV). Aus Benzyldisulfoxyd u. Des- 
oxybenzoin mit K-Acetat beim Kochen. Isoliert ais Dięxyd, C!8H;40 aSs nach Ęinw,.
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von Hj,02 in Eg., Nadeln aus A. F. 167°. — Benzylthiolessigsaure. Aus Benzyldisulfosyd 
u. Malonester. F. 60°. — 2-Benzoyl-2-phe.nyl-l,3-dithiolan (II). Aus Desoxybenzoin 
u. I. F. 94—95° (aus A.). — l,3-Dithiolan-2-carbonsaure, C4H80 2S2. Aus Malonester 
u. I mit K2C03 in sd. A., danach Verseifung des Esters mit konz. HC1. Prismen aus 
Bzl. F. 90°. Daneben entsteht etwas Athylendithiolessigester (F. 107°). — 1,3-Dithiolan-
2-carbo7isauredibromid, C1H60 2Br2S;,. Krystallin., zers. sich rasch in HBr, C02 u. unl. 
Athylenpolysulfid. Das Dijodid, C4H0O2J2S2 ist etwas bestandiger. — 1,3-Dithiolan- 
tetroxyd. Aus Dithiolancarbonsaure mit iiberschussigem H20 2 in w. Eg. F. 203—204°, 
Dibromderiv., F. 271—272°. Propan-a,y-di-p-toluolthiolsulfoua.t, CI7H,0O4S4 =  CH3- 
CeH4 • S02 ■ S • [0H2]3 • S • 0 2S ■ C6H4 ■ CIT3. Aus a,y-Dibrompropan u. K-p-tolylthiol- 
sulfonat in sd. A. Nadeln aus Essigester -f- A. F. 65—67°. Gibt mit Desoxybenzoin
2-Benzoyl-2-'phenyl-l,3-dithian, C17H16OS2 (III), (Nadeln, F. 99—100°), mit Malonester 
naoh Hydrolyse l,3-Dithian-2-carbonsaure, C5H80 2S2 (F. 115—116° aus W.; liefert 
mit H20 2 in Eg. das Disulfon vom F. 287°, mit Jod C5H8OsS2J2). — Pen(an-ot,e-di-p- 
toluoltliiolsulfonat (aus a,e-Dibrompentan u. K-p-tolylthiolsulfonat, klare, zahe FL), 
gibt mit Malonester etwas Penlan-(/.,e-dilhiolessigsdures C0H18O4S2 (Nadeln aus Bzl., 
F. 91—92°, Darst. auch aus a,e-Dibrompentan u. Thioglykolsaure mit KOH). (Journ. 
ehem. Soc., London 19 2 8 . 697—702. London, Kings Coli.) Os t e r t a G.

Rin-nosuke Shibata, Studien iiber Dibcnzodithiazinchinone, eine Kiipanfarbstoff- 
ldasse. I. (II. vgl. C. 1 9 2 8 .1. 1775.) Auf 3 yerschiedenen Wegen, jedoch nur auf einem 
in krystallin. Form, lafit sich Dibenzodithiazinchinon I darstellen, das mit semen Ho-

O

R*r ^  C l,i< S ,-N H l̂

^Y °l
s°  nh

HS
CaH6.HN

mologen u. D eriw . eine neue Klasse 
blauer Kiipenfarbstoffe fiir pflanz- 

(C H ) --------------- — l iche u. tior. Fasem bildet. Das dar-
aus durch H N03 erhiiltliche Sulfoxyd 

• IS (CjH5)2 j y  jst wegen seiner leichten Reduzier- 
barkeit zur Reinigung oder auch an 
Stelle des Farbstoff es zu gebrauehen.

Y e r s u c h e .  2,5-Dia7iilino-3,6-dichlorchinon, Chloranilanilid (R =  H, II). Aus
12,6 g Chlorami (dargestellt nach K e m p e  u. Mo e h r k e , Ber. Dtsch. chem. Ges. 47  
[1914]. 2620) in A. u. 12 g Anilin auf dem Wasserbad (30 Min.); 81% Ausbeute. Glan- 
zende Krystalle; F. 292—293°; unl. in organ. Lósungsmm. — 2,5-Dia7iilido-3,6-di- 
mercaptochinon III. Aus II in A. u. der doppelten Gewiehtsmenge Na2S in W. bei kurzeni 
Kochen. Gelb, amorph. Mit NaOH u. Dimethylsulfat entsteht der Diiiieihyldther, 
C28HI80 2N2S2; dunkelgriłne Nadeln aus Bzl.; F. 238—239°; wl. in A., Aceton, Bzl. — 
DibenzodithiaziTichincm I (R =  H). 1. Aus III beim Kochen mit der 20-fachen Gewichts- 
menge Nitrobenzol (15 Min.); Ausbeute 80%. Tiefblaue mkr. Krystalle. 2. Beim Kochen 
von salzsaurem o-Aminothiophenol mit Benzochinon in 80%ig. Essigsaure. Amorph.
3. Aus 2,5-Dianilinobenzochinon u. S im Rohr bei 205—210°; Ausbeute 30%. 
Amorph. Dibenzodithiazinchinon zers. sich langsam oberhalb 360°; 1. in konz. H2S04 
mit blauer Farbę, fallt beim Verdiinnen rein wieder aus; unl. in Alkalien. F&rbt aus 
blaCgelber alkal. Hydrosulfitkupe mit blauer Blume blau. Mit H N 03 (D. 1,45) u. Eg. 
in der Kai te entsteht das Sulfoxyd IV. Orangefarbenes Pulver; zers. sich bei holier 
Temp. ohne zu sehmelzen; unl. in organ. Mitteln, 1. in verd. Alkali; geht in alkal. Hydro- 
sulfitlsg. in die Leukoverb. von I iiber. Bei kurzem Kochen mit 2-n. NaOH entsteht 
die Dinalriumwrb. Na2C18H80 4N2S2. Rote Krystalle, 1. in W. — Aus Chlorami u. 
p-Toluidin entstehen analog Verb. II gelblichbraune Krystalle vom F. 239° (Zers.), 
daraus durch Behandlung mit Na2S u. Nitrobenzol Yerb. I (R =  CH3). Tiefblauca
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Pulver; zers. sich ohno zu schmelzen, farbt aus alkal. Hydrosulfitkiipe heller blau ais 
das niedere Homologe. — Verb. II [R =  N(CH3)2], Aus p-Aminodimethylanilin u. 
Chlorami. Violettes Pulver; zers. sich gegen 250°. Das zugehorige Mercaptan (gelb, 
krystallin.) geht beim Durchleiten von Luft durch die sd. verd. Lsg. des salzsauren Salze 
in Verb. I [R =  N(CH3)2] .iiber. Dunkelgitines Pulver. F. 330° (Zers.). Unl. in organ. 
Mitteln; wl. in h. verd. Sauren, U. in konz. H2SOj u. HC1. Farbt aus alkal. Hydrosulfit- 
kiipe blau. — Verb. II [R =  N(C2H5)2]. Aus p-Amino-diathylanilin u. Chloranil. Glan- 
zende violette Krystalle. Weiter wie vorige Verb. behandelt entsteht auBer Verb. I 
[R =  N(C2H5)2] vom F. 306° (Zers.) noch Verb. V; violette Krystalle aus Pyridin;
F. 285° (Zers.); gibt mit Zn u. HC1 eine farblose Kiipe, aus der Seide, Wolle u. gebeizte 
Baumwolle violett gefarbt werden. ■— Verb. II (R =  NH-COCH3). Aus p-Aminoacet- 
anilid u. Chloranil. Dunkelgriin, krystallin. F. 320° (Zers.). Das zugehorige Mercaptan, 
analog III, graues Pulvcr, gibt beim Kochen mit Nitrobenzol Verb. I (R =  NH • CO • CH3); 
dunkelblaues Pulver; zers. sich obeihalb 360°; nur in konz. H2S04 1. (violett). Wird 
durch alkal. Hydrosulfitkiipe (hellgelb) nicht verseift. Durch H2S04 (2:1)  bei 120° 
werden die Acetylgruppen abgespalten; das freie Diamin (tiefblaues Pulver; zers. sieh 
oberhalb 340°) war nicht rein zu erhalten. (Technol. Reports Tóhoku Imp. Univ. 7.

John Masson Gulland, Die Kondensation einiger Aldehyde mit Ketonen der 
Morphingruppe. Nach Gu l l a n d  u. R o b in s o n  (Mem. Manchester Phil. Soc. 69 [1925]. 
Nr. 10) sind die Eigg. des Oxykodeinons nur durch Annahme der OH-Gruppe in 14- 
Stellung (s. Formel I) zu erklaren; Dihydrooxykodeinon enthiilt die Gruppe CO-CH2.

kodeinon, welches diese Gruppe zweifellos enthalt, liefert mit 6-Aminopiperonal das 
nicht fluorescierende Dtanhydropiperonaldihydrohodeinon. — Durch Kondensation von 
Oxydihydrothebainon u. Thebainon mit Aldehyden wird gezeigt, daB diese Osyketone 
e i n  o reaktionsfahige Methylengruppe enthalten; der Nachweis einer z w e i t e n  
Methylengruppe durch Kondensation der Benzalverbb. mit 6-Aminopiperonal gelang 
aber nicht. — Benzalthebainon geht bei katalyt. Red. in zwei stereoisomere Benzyl- 
ihebainone (F. 229 u. 179°) iiber; die Isomeric wird wahrseheinlieh durch das C-Atom
7 verursaeht.

V e r s u c h e .  Dianhydro-G-aminopipermaldihydrokodeinon, C26H240 4Na. Aus Di- 
hydrokodeinon u. Aminopiperonal mit alkoh. NaOC2H5-Lsg. Blattehen aus Bzl., F. 270 
bis 271,5°. Swl. in h. A., Essigester. Fluoresciert in konz. H2S04 nicht. Jodmetliylat, 
C26H240 4N2,CH3J. Schwach gelbe Tafelchen aus Methanol. Wird bei 200° orange, 
erweicht dann u. zers. sich bei ca. 260°. — Benzaldihydrooxythebainon, C^Hj-O^N. Aus 
Dihydrooxythebainon u. Benzaldehyd mit alkoh. KOH Gelbe Krystalle aus’A., F.1880. 
Mit konz. H2S 04 orangerot, mit HC1 schwachgelb, mit alkoh. NaOH orangegelb. Amino
piperonal wirkt nicht ein. — Benzalthebainon, C25H250 3N. Aus Thebainon u. Benz
aldehyd mit alkoh. KOH. Gelbe Nadeln aus A., F. 233°. LI. in Bzl., Chlf., unl. in PAe.,
1. in Alkali carminrot, in verd. Sauren gelb, in konz. HC1 oder H2S 04 rot, gibt mit alkoh. 
FeCl3 Griinfarbung. Jcdmelhylał, C^H^OjN +  CH3J. Gelbe Nadeln aus A., F. 195 
bis 197° (Zers.). — Piperonylidenthebainon, C26HS50 SN. Analog mit Piperonal. Gelbe, 
warzige Krystalle aus A., F. 176°. AuBerst 11. in oigan. Mitteln auBer Lg. L. in konz. 
HC1 oder H?S 04 rotlich purpurfarbig. •— Benzyllhebainon A, C?6H5,OsN. Aus Benzal
thebainon mit H u. PdCl. in W. -j- etwae Essigsaure, neben Benzylthebainon B. Nadeln 
aus A., F. 229°. Na-Salz orange, Lsg. in konz. HC1 orange, in H3S04 hellrot. 6-Amino-

53—71.) R a d t .

Ein Beweis dafiir ist die Bldg. von 
Dianhydro - 6  -  aminopipercmalde- 

hydrooxykodeinon [in I (7): CH- 
C6H2(0 2CH2)-N : (6)] aus dem Keton 
u. 6-Aminopiperonal. Dieses Chi- 
nolinderiv. fluoresciert in konz. 
H2S04 nicht, im Gegensatz zu den 
einfachen Methylendiosychinolinen 
u. zu Dianhydro-6-aminopiperonal- 
thebainon (GULLAND u. ROBINSON,
C. 1924. I. 52). Aus dem Fehlen 
der Fluorescenz kann man nicht auf 
die Abwesenheit der CH2-CO- 
Gruppe im Dihydroosykodeinon 
schlieBen, denn auch Dihydro-
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piperonal wirkt nicht ein. ' Semicarbazon, Cj6H30O3N4. Mkr. Krystalle aus Bzl. durch 
Lg., F. 155—160°. — Benzylthebainon B, C25H,70 3N. Aus A. Tafeln, F. 179°, oder 
Nadeln mit x/a C2HsOH, erweichen bei ca. 110°. Die Tafeln scheiden sich zuerst aus 
u. gehen unter der Mutterlauge in die Nadeln iiber; die Nadeln 1. sich beim Erwarmen 
mit A. rascher ais die Tafeln. Beide Formen sind leichter 1. ais das Isomere A. u. zeigen 
dieselbe Halochromie. Semicarbazon, Cj6H30O3N4. Nadeln aus verd. A., F. 140—145°. 
Oxim, CMH2SOaN2. Saulen aus A., F. 152°. Wird in essigsaurer Lsg. mit H u. Pd nicht 
hydriert. — Benzallhebainol, C^H^ChN. Aus Thebainol u. Benzaldehyd. Schwach 
gelbe Nadeln aus A., F. 100-—102°. Lsg. in H 2S04 orangerot, in konz. HCl gelb, in 
alkoh. oder h. wss. NaOH orangegelb. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 702—06. 
Oxford, Dyson Perrins Lab.) OSTERTAG.

A. W. van der Haar, Unlersuchungen iiber die Saponinę und verwandte Kórper. 
XX. Uber die Ursols&ure. II. Die Einwirlcung von Essigsaureanhydrid auf Ursolsaure. 
(XIX. vgl. C. 19 2 8 . I. 527.) Ursolsaure ( Urson), C30H48OH-COOH, verhalt sich 
beim Acetylieren mit Essigsaureanhydrid genau wie ihr Isomeres, das Zuckerruben- 
sapogenin. Das primar aus dem Essigsaureanhydrid auskrystallisierendc Prod. ist 
Diacelylursolsaureanhydrid + 1  Essigs&ureanliydrid (vgl. C. 1928 . I. 526), friiher 
unrichtig ais Monoącetylursolsaure angesehen (C. 19 2 4 . I. 2879). Beim Umkrystal- 
lisieren oder Erhitzen mit A. entsteht entgegen den Angaben von NOOYEN (Diss. 
Leiden [1920]. 30) nicht Ursolsaure, sondern Monoacetylursolsaure, dereń F . 277—:280° 
zufallig fast derselbe ist wie der der Ursolsaure, F . 277—278°. Diacetylursolsdure- 
anhydrid -f- 1 Essigsaureanhydrid hat an =  +62,5°, F. 200—201°, essigsaureanhydrid- 
frei, F . 320—322°. (Hec. Trav. chim. Pays-Bas 47 . 585—90. Utrecht.) F i e d l e r .

Hans Fischer und Georg Hummel, Uber Bromporphyrin I  und Tetramethyl- 
hamatoporphyrin-Eisensalz. II. Mitt. (I. vgl. C. 19 2 7 . II. 1966.) Aus dem Fe-Salz 
von Tetramethylhamatoporphyrin (vgl. 1. c.) entsteht bei der Bromierung in Chlf. das 
Fe-Salz, eines Br-Deriv., das sich ident. erwies mit dem Fe-Salz des Esters von Brom
porphyrin I, C32H32N40 5Br2 (C. 19 2 7 . II. 2505), dem nachstehende Formel zu-

HaC r = iB r  CH3j = , C H  • OH • CHsBr .
gesohrieben wird:

CHj.CHj.COOH

Js =CH- ^ oh.
Bei dessen Oxydation mit H2CrÓ4 entsteht Bromcitrakonimid vom F. 178°. Die 
Enteisenung erfolgte mit HBr-Eg., mit HJ-Eg. u. mit konz. H2S04 ohne Halogen- 
abspaltung. Auch aus dem Mesohamin liiCt sich mit konz. H2S04 das Fe abspalten. 
Bromporphyrin I spaltet beim Erhitzen mit 5°/0ig. KOH auf 140° u. mit CH3OK 
auf 180° kein Br ab. Tetramethylhamatoporphyrin lieferte bei der Bicmieiung in 
Chlf. keine charakterisierten Prodd. Bei der Bromierung in Eg. entsteht ein Per- 
bromid, wahrscheinlieh die Tetrdbromwrb. des Bromhydrats von Bromporphyrin I, 
C34H3TN40 5Br7, welche bei der Behandlung mit Aceton-W. das lockergebundene Br 
verliert u. in den Ester von Bromporphyrin I iibergeht. Hdmin, aus dem bei der 
Einw. von methylalkoh. H2S04 in guter Ausbeute Tetramethylhamatoporphyrin 
entsteht, liefert dieses Prod. mit methylalkoh. HCl nur in geringer Ausbeute, am 
besten bei niedriger Temp. Eine Anlagerung von CH3OH an Protoporphyrin unter
B. von Tetramethylhamatoporphyrin gelang nicht. Bei der Behandlung von Proto- 
porphyrin mit KMn04 in schwach alkal. Lsg. entsteht ein neues Porphyrin, welches 
mit Hamatoporphyrin nicht ident. ist. Beim Hamin erfolgt bei analoger Behandlung 
eine Versehiebung des Hamatochromogenstreifens auf 549. — Fe-Salz des Methyl- 
'esters von Bromporphyrin I, C34H34N40 5FeBr3. Krystalle aus Pyridin, aus NaBr 
gesatt. Eg. u. aus Eg. -j- A. F. 175°. Andere aus Pyridin -|- A. krystallisierte Prodd. 
zeigten keinen F. u. sinterten bei 300 u. 310°. (Ztschr. physiol. Ćhem. 1 7 5 . 75—90. 
Munchen, Teehn. Hochsch.) G u GGENHEIM.

T. A. Webster und R. B. Bourdillon, Aktivierung von Ergosterin bei —180°. 
Vff. bestatigen den Befund von BiLLS u. B r ic k w e d d e  (C. 19 2 8 . I. 2508). Bei 
—180° wurden aus Ergosterin noeh ziemlich starkę Vitamin-D-Praparate erhalten. 
(Naturę 1 2 1 . 502.) E. J o s e p h y .
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E. J. Maskell, Experimentelle Unter sućhungen uber die Assimilation und Atmung 
der PJlanzen. XVII. Der tagliche Verlauf der Assimilation in Kirschlorbeerblattem bei 
„Grenzkonzentrationen“ von Kohlendioxyd. (XVI. vgl. C. 1923. I. 106.) Vf. untersucht 
die Beziehungen zwischen der auBeren C02-Konz. u. dem Assimilationsgrad an Blattern 
von Prunus lauroceracus. Diese werden bei konstanter Temp. in Glaskammern, die 
von Luft bestimmter C02-Konz. durchstrichen werden, 24 Stdn. lang der Wrkg. einer 
starken Gasgliihlicht-Lampe ausgesetzt. Bei hoher C02-Konz. bleibt die Assimilation 
konstant u. hangt nur von der Lichtintensitat ab. Bei niedrigeren C02-Konzz. ergeben 
die 2-std. Ablesungen Kuryen, die dicht vor Mittemacht ein ausgepragtes Minimum 
zeigen. Vf. nimmt an, daB die nachtliche Depression der Assjmilationskurve nieht im 
photosynthet. ProzeB selbst begriindet liegt, sondern auf ein rhythm. Offnen und 
SchlieBen der Spaltoffnungen in der Epidermis zuriickzufuhren ist. (Proceed. Roy. 
Soc., London Serio B 102. 467—87.) A m m e r l a h n /

E. J. Maskell, Experimentelle Unter sućhungen uber die Assimilation und Atmung 
der PJlanzen. XVIII. Das Verhaltnis von Spaltóffnung und Assimilation. Eine kritische 
Studie uber den Assimilationsgrad in Kirschlorbeerblattem. (XVII. vgl. vorst. Ref.). 
Vf. zeigt mit Hilfe von Messungen am Porometer, daB parallel dem Rhythmus der 
Assimilation ein solcher des SchlieBens und Offnens der Stomazellen geht. Eine an- 
nahernde Schatzung der Diffusionsfahigkeit der Spaltóffnungsapparate fiihrt zu Zahlen, 
die iibereinstimmen mit dem beobachteten Assimilationsgrad. Die Wrkg., die der 
Wechsel der Jahreszeit u. der Lichtintensitat auf den Assimilationsgrad austibt, will 
Vf. teils auf den Diffusionswiderstand der SchlicBzellen, teils auf ,jWiderstande“ in 
den photochem. u. chom. Phasen des Prozesses zuriickfukren. (Proceed. Roy. Soc., 
London, Serie B 102. 488—533. Cambridge, Emmanuel College.) A m m e r l a h n .

C. Stapp, Ein Erstarrungsapparat fiir Agar- und Gelatinenahrboden in schrager 
Schicht. Beschreibung eines prakt. App., in dem Rohrchen schrag gelagert u. durch 
W.-Kuhlung rasch zur Erstarrung gebracht werden kSnnen. (Ztrbl. Bakter., Para- 
sitenk. II. Abt. 74. 44—46. Berlin-Dahlem, Biolog. Reichsanst.) Sc h n it z e r .

A . R. Penfold und R. Grant, Die keimtotenden Werte einiger australisćher ałherischer 
Ole und ihrer reinen Bestandteile, sowie die einiger synthetischer.Substanzen. IV, (III. 
vgl. C. 1926. II. 2458; 1927. H. 754.) Die Rideal-Walker-Koeffizienten (gemessen 
in 7,5%ig. Seifenlsg.) sind fur Ol aus Fusanus spicatus u. Santalum album 1,5, aus 
Zieria macrophylla 2,2; fiir Zieron 2 (in A. 3,5), Isomenthol 20 (in Aceton 24), Phlor- 
acetophenoTidimethylather 10 (in A. u. Aceton), Hydrozimtaldehyd 7 (in A. 5,3), Oxy- 
citronellal 6 (in A. 4), aliphatischen Cs-Aldehyd (Kp,10 73—74°; D.ls15 0,8397; nD20 =
1,4256) 16 (in A. 22), C0-Aldehyd (Kp.10 86—88°; D.1515 0,8384; nD20 =  1,4298) 9,5 (in 
A 23), C10-Aldehyd (Kp.10 95—103°; D.1515 0,8538; nD2° =  1,4355) 7 (in A. 9,25), Cn- 
aldehyd (Kp.5 109—115°; D.J515 0,8624; nD2° =  1,4520) 6 (in A. 5,25), Methylnonyl- 
acetaldehyd (Kp.5 108—111°; D-u15 0,8345; nD2° =  1,4382) 1 (in A. 3,5), Laurinaldehyd 
(F. 24—25°; Kp.4 110—114°; D.ls15 0,8317; nD2° =  1,4412) 3 (in A. 5), fur aliphat. 
Alkohol Gs (Kp.5 85°; D.1515 0,8294; nD20 =  1,4289) 25 (in A. 26), Alkohol C0 (Kp.s 97 bis 
99°; D.15J5 0,8377; nD=° =  1,4348) 13 (in A. 19); Alkohol Cl0 (Kp,6 108—110°; D.1515 
0,8337; nD2° =  1,4365) 5 (in A. 6,25), Alkohol Gn  (Kp.5 124,5—126°; D.1515 0,8453; 
nD2° =  1,4500) 4,5 (in A. 5,75); Alkohol C12 (F. 22—23°; Kp.s 131—133°; D.ls15 0,8300; 
nD20 =  1,4420) 2,75 (in A. 3,5). (Journ. Proceed. Roy. Soc. New-South Wales 60 
[1926], 167—70.) R a d t .

P. H. Andresen, Unter sućhungen iiber die wachstumsverhindernde Wirkung von 
Metallsalzen auf Bakterien. II. Silbersalze. (I. vgl. C. 1927. II. 2507.) Es wird gezeigt, 
daB die in der I. Mitt. gegebene Erklarung der durch Ag-Salze hervorgerufenen 
Wachstumsverhinderung auch dann Gultigkeit besitzt, wenn die Kultur auf den 
gewóhnlichen Fleischwasser-Peptonnahrboden (1% Pepton) stattfindet. Eine kon
stantę u. wohldefinierte Ag'-Konz. wird hierbei durch Zpgabe. von AgN03 u. von KJ 
im UberschuB erreicht, so daB gleichzeitig K J u. kolloidales AgJ in dem Medium zu- 
gegen sind. Die Ag‘-Konz. wird in jedem einzelnen Falle elektrometr. gemessen. — 
Die minimale Konz., die das Wachstum von Bacterium Coli verhindert, liegt dem 
bei Verwendung eines minerał. Nahrbodens gefundenen Werte sehr nahe u. betragt
0,6-10-11. Die gleiche Konz: -wurde auch fur Bacterium Typhi festgestellt. (Dansk 
Tidsskr. Farmaci 2. 57—65.) W . W o l f f .
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K. V. Angerer und H. Rupp, Ober die Bindung des Balcteriophagen. Verss. an 
Flexnerbazillen u. dem entsprechenden Łysin; quantitative Auswertung dureh Best. 
der Loehbldg. in Gufiplatten; Bindungsverss. mit abgetóteten Bakterien, Priifung 
mit jungen Kulturen. Es erfolgt eine sehr schnelle Bindung, bereits nach 15 Min. 
ist der freie Bakteriophage gebunden. Die Unters. des Rk.-Typus fiihrto zu den 
Formeln k =  l / i - /  fiir bimolekularc, k — l / t ‘f 2 fiir trimolekulare Rkk., wobei t die 
Vers.-Dauer, /  den Wert fiir freie Bakteriophagen bedeutet. Ahnlichkeit der Bakterio- 
phagenbindung mit einem AdsorptionsprozeG, was rechner. u. graph. bestatigt wurde. 
Der Exponent ist ungefahr =  0,8. Bei hóherer Temp. ist die Bindung starker, hóhere 
Viscositat hemmt die Bindung. (Arch. Hygiene 99. 118—29. Miinchen, Hyg. 
Inst.) S c h n it z e r .

Adolf Staffe, Ober Eiweipabbau dureh Vertreter der Bacterium-Coli-Gruppe. 
Sammelreferat, nach dem der EiweiBabbau von Casciti dureh Baet. coli einwandfrei 
feststeht. (Fortschr. d. Landwirtsch. 3. 302—03.) T r e n e l .

Alexander Jankę, Ober den dissimilatorischen Abbau niederer Alkylamine dureh 
Bakterien. Terminolog. Bemerkung zu den von d e n  D o o r e n  d e  J o n g  untersuchten 
Mikroorganismen, die niedero Alkylamine verwcrtcn konnen. Statt der Bezeichnung 
„Protaminę" wird der Name „ Primoramine“ vorgeschlagen. Dic ganze Gruppe wird 
zweckmaGig ais ,,Primoramino-Mikroben“ bezeichnet; sie hat Vertreter in mehreren 
Bakteriengattungen. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 74. 25—26. Wien, Techn. 
Hochsch.) S c h n it z e r .

J. A. Anderson, W. H. Peterson und E. B. Fred, Die Bildung von Brenztrauben- 
saure dureh bestimmle Knollcheribakterien der Legumihosen. Ziichtung von Alfa-alfa- 
Slammen in Salzlsgg. mit 5—10%  Zuckern u. zwar Xylose, Olueose, Sucrose, Lactose 
u. Mannitól. I ń  grofien Kulturmengen (8—10 1), die bei Durchliiftung langere Zeit 
bei Zimmertemp. gehalten wurden, findet Sauerung statt. Es werden 5,5—7 ,3 %  
des gespaltenen Zuckers ais Saure wiedergefunden. Es handelt sich dabei um Brenz
traubensaure, die dureh Red.-Proben, die Jodoformrk., das p-Nitrophenylhydrazin- 
deriv. u. die Analysc eines in A. unl. Ba-Salzes der Brenztraubensaure identifiziert 
wurde. (Soil Science 25 . 123—31. Wisconsin, Univ.) S c h n it z e r .

Ant. DoskoCil, Biochemische Beóbachtungen iiber das Wachslum der Typhus- 
bazillen. Yf. ziichtote Typhusbazillen in einer Lsg., die auf 1000 W. 2 g NaCl, 2,5 g 
Dinatriumphosphat, 5 g  Milchsaure, 2,5 g Ammoniumcarbonat, 0,2 g CaCl2 u. 0,2 g 
MgS04 enthielt. Abstumpfung der sauren Rk. mit Sodalsg. auf ph =  7,4. Ais 
N-Quelle wurde Ammoniumlaclat oder Alanin, Asparaginsaure oder Glutaminsdure 
gewiihlt. In zuckerfreiem Medium wird die Rk. des Nahrbodens beim Waclistum 
der Bazillen alkal. dureh erhebliche Abnahme der Milchsaure u. Zimahme des frei- 
gebundenen Ammoniaks (Best. nach F o l in ). Andere Aminosauren (Glykokoll, 
Tyrosin, Łysin) wurden nur verwertet in Ggw. von Zuckern. Dann kommt es zu 
einer Sauerung des Nahrbodens. Auch die Salze der Taurocholsaure werden aus- 
genutzt. Die Typhusbazillen benutzen also ais N- Quelle den Ammoniak der Ammonium- 
salze u. die NH2-Gruppe der Aminosauren. Beim Abbau der C-Ketten von Alanin 
u. Asparaginsaure ais C-Quelle wird Milchsaure, vielleicht auch Brenztraubensaure
u. Olyozylsdure, gebildet. (Biochem. Ztschr. 190 [1927]. 314—21. Prag, Inst. med' 
Chem.) S c h n it z e r .

Rene Robine und Paul Hauduroy, Vier neue Mikroben, isołierl aus den mono- 
sulfidhalligen Thermalwassern von Bariges. (Vgl. auch C. 1928. I. 1944.) Aussehen u. 
Verh. von vier aus den Thermalwassern von Bareges isolierten Mikroben, die Vff. mit 
Micrococcus baregensis purpureus, Baeterium baregensis oosporogenes, Bacillus fluorescens 
baregensis u. Microbacillus citrus baregensis bezeiehnen. (Compt. rend. Soc. Biologie 
98. 24—26.) L. J o s e p h y .

Lemoigne, Bildung eines o - Diphsnols auf Kosten von Zucker dureh geuńsse 
Mikroorganismen des Bodens. Bei Bakterien, die Butylenglykolgarung haben u. Acetyl- 
methylcarbinol bilden (Bac. subtilis, B. Globigii, Bac. mesentericus usw.), wird besonders 
bei jungen Kulturen ein bei saurer Rk. mit A. extrahierbares o-Diphenol gefunden, 
ohne daC sio eine andere organ. Substanz ais Zucker in der Nahrfl. bekommen. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 473—75.) Me i e r .

G. Klein, Nitratassimilation bei Schimmelpilzen. Die von K o s t y t s c h e w  (C. 1927-
II. 447) erhobencn Einwande gegen die Arbeit von K l e i n , E ig n e r  u. Mu l l e r  
(C. 1927. I. 302) werden widerlegt u. die friiher ausgesprocheno Kritik der Verss. 
K o s t y t s c h e w s  aufrecht erhalten. Die yon.KosTYTSCHEW  beobachteto Bldg. von
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Nitrit in 1—3-wóchentlichen Pilzkulturen beruht auf der Absorption von Nitrit aus 
den Verbrennungsgasen des mit Gas geheizten Thermostaten, namentlich aber auf 
der Verunreinigung dureh denitrifizierende Bakterien. Ist in einer Pilzkultur die Konz. 
der H N 02>  10~6 n., so kann dies ais ein Indieator fiir die Anwesenheit denitrifi- 
zierender Bakterien betrachtet werden. In 30 Kontrollverss., bei welchen diese Fehler 
ausgeschaltet waren, konnte keine Spur von Nitrit gefunden werden, auch nicht bei 
Kohlehydrathunger. (Ztschr. physiol. Chem. 174. 278—83. Wien, Univ.) Gu.

Ej. T ierchem ie.

M. Kollmann, F. van Gaver und J. Timon-David, Neue Dałen iiber die Bio
chemie von Centrina mlpecula Rond. In Fortfiihrung friiherer Unterss. wurde ein 
weibliches Exemplar dieser Tierart untersucht (vgl. C. 1927. II. 1218). Es wurden 
die Ole aus Lebern u. Ovarien dureh Extraktion gewonnen u. die entsprechenden Werte 
bestimmt. Die Jodzahlen sind fiir das Leberol 73,4, fiir das der Oyarien 113,9. Die 
Verseifungszahlen 132,3 bzw. 133,7. Die Dichte bei 15° ist 0,9002 bzw. 0,9106, der 
Brechungsindex 1,4689 bzw. 1,4744. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 776—77. Marseille, 
Lab. M arion.) R ew ald .

Moritaro Teraoka, Ober die Kenntnis von der Fischgalle. I I .  Die Galie von Tetrodon 
'porphyleus Sieb. (Fugufisch). ( I .  vgl. I k o m a , C. 1927. I I .  2407.) Die Galie des Fugu- 
fisches (im Winter gesammelt), eine zahe, gelblichbraune, schwach alkal., fischartig 
rieehende Fl., wurde mit absol. A. versetzt (Nd. vgl. unten), aus dem Filtrat A. ent- 
fernt, Riickstand mit 33%ig. NaOH 40 Stdn. verseift, Filtrat mit HC1 gefallt, brauner 
Nd. in NH4OH gel., BaCU zugesetzt, Filtrat wieder mit HC1 gefallt. Der Nd. lieferte 
aus A., dann A. +  W. (Kohle) Cholsaure, C24H40O6, Nadeln, F. 197—198°, [oc]d30 =  
+37,4° in A. — Das Filtrat der rohen Cholsaure ergab nach Neutralisieren, Einengen
u. Entfernen des NaCl auf Zusatz von A. Taurin, C2H;03NS, Prismen aus W. — Obigęr, 
aus der Galie dureh A. ausgefallter Nd. wurde nach TAHARA auf Tetrodotoxin, welches 
ein Glykoseester sein soli, untersucht, aber ohne Erfolg. — Fugufischgalle enthalt ca. 
9% TaurochoU&ure. (Journ. Biochemistry 8. 341—50. Okayama, Univ.) L in d e n b .

Takeji Okamura, Ober die Bufodesozycholsaure in der Oalle von Bufo uulgaris 
ja/ponica. I. Vf. hat in der Galie genannter Krótenart eine krystallisierte Gallensaure 
aufgefunden u. dureh Hydrolyse derselben eine mit Desoxycholsaure isomere Saure 
erhalten, welche er Bufodesoxycholsaure nennt. Dieselbe liefl sich nicht in den krystallin. 
Zustand iiberfuhren, ebensowenig ihre Salze. Zur Charakterisierung wurde sie daher 
oxydiert. — Die Galie ist eine neutrale tiefblaue Fl. von der spezif. Leitfahigkeit ca. 
170,52-10—*, enthalt ca. 5,33% feste Stoffe u. liefert 1,07% Asche. An Chlf. gibt sie 
etwas Cholesterin ab. Befreit man sie dureh A. von Mucin, entfernt den A., versetzt 
die wss. Lsg. mit Bleiessig, fiihrt die Pb-Salze in Na-Salze iiber u. reinigt diese aus
A. -|- A., bo resultieren Nadeln des gallensauren Salzes, 11. in W., A., unl. in A., Chlf., 
bitter schmeckend. — Zur Verseifung wurde die Galie mit verd. KOH gekocht. 
Reinigung der Rohsauren dureh Ausschiitteln in schwach verd. A. mit PAe. u. Fallen 
der ammoniakal. leg . mit BaCl2. Mehrfaches Umkrystallisieren aus verd. A. liefert 
zunachst etwas Cholsaure. Lóst man den verbleibenden Nd. in A., entfarbt mit Kohle
u. gibt W. zu, so wird die Lsg. kolloidal. Daher wurde die Ba-Salzlsg. mit K2C03 
erhitzt u. mit HC1 gefallt. Die so erhaltene Bufodesoxyćholsaure ist amorph, 11. in A., 
Aceton, Essigester, Eg., unl. in W., A., Chlf. Auch die Lsgg. der Alkalisalze werden 
leicht gelatinos. Die Saure schmeckt bitter u. zeigt die PETTENKOFERsche, aber nicht 
die MYLIUSsche Rk. — Oxydation mit Cr03 in Eg. bei nicht iiber 25° ergab Dehydro- 
bufodesoxycholsaure, C24H30O4, Nadeln aus verd. A., Erweichen bei 212°, F. 230°, 11. 
in A., Aceton, Eg., [<x]d18 =  —16° in A. — Nach K a n it z  wurde der EinfluB einer
0,25%ig. wss. Lsg. von Na-Bufodesoxycholat auf die fettspaltende Wrkg. von Rinder- 
pankreaslipase untersucht. Der verstarkende EinfluB ist viel schwacher ais der der 
Chol- u. Desoxycholsaure. Das OH in Stellung 7 diirfte daher fehlen. — Die hamolyt. 
Wrkg. von Bufodesoxycholat wurde an Kaninchenblut bestimmt. Die Grenzkonz. 
betragt 1: 3200. Die Saure wirkt starker ais die bisher bekannten Gallensauren. (Journ. 
Biochemistry 8 . 351—60. Okayama, Univ.) L in d e n b a u m .

E b. T ierphyslo log ie .
F. Wadehn, Ober Sexualhormone, inśbesondere das Feminin. Zusammenfassender 

Berieht mit Idteraturangaben. (Ztschr. angew. Chem. 41. 352—55.) WADEHN.
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Pierre G-ley, Histologische Veranderungen des iceiblichen Genitaltraktus unter der 
Wirbing des Hormons aus dem Corpum luleum. W eibchen , die der w iederho lten  Wrkg. 
dea „gelben  Kórpers" unt-envorfen w erden , zeigen keine Brunst u. ihr Genitaltraktus 
atrophiert wie bei kastrierten Tieren. Man erzielt so eine eehte ,,physiolog.“ Kastration. 
Diese Wrkg. w ird  heryorgerufen durch die Unterdriickung der Bldg. der GRAAFschen 
Follikel. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 834—37. Allgemein biolog. Lab. d. Collóge 
de France u. klin.-gynakolog. Lab. d. Hospital B r o c a .) R e w a l d .

Rudolf stahl, t/be? extreine Hyperglykamie und die Notwendigkeit der Blutzucker- 
bestimmung auch in der Prazis. Klin. Bericht. Synthalin eignet sich nicht fiir die 
allgemeine Praxis, die notwendige Kontrolle der Niichtern-Blutzuckerwerte erfordert 
klin. Beobachtung des Diabetikers. (Miineh. med. Wchschr. 75. 647—49. Rostock, 
Univ.) F r a n k .

S. Dietrich und O. Loewi, Insulin und Glykdmin. II. (Vgl. L oew i, C. 1928.
I. 83.) tfbcrsichtareferat. (Klin. Wchschr. 7. 629—34. Graz, Univ.) Frank .

B. V. Issekutz undF. Vegh, Beitrage zur Wirkung des Insulins. III. Mitt. Wirkung 
auf den Gasstoffwechsel der Schildkrote. (II. vgl. C. 1927. II. 103.) Bei der im Winter 
ruhenden Schildkrote ruft subcutane Injektion von gróCeren Dosen Insulin keine be- 
deutende Senkung des Blutzuckers (0,07 auf 0,046%) u. keine wesentlicho Verminderung 
des Leberglykogens (10,6% auf 8,9%) liervor. Es tritt aber eine konstantę Erhohung 
des Sauerstóffyerbrauchs um ca. 40% ein, wobei der respirator. Quotient der Yorperiode 
von 0,98 nicht yerandert wird. Es zeigt sich ein Unterschied zum Saugetier, wo meist 
nur eine Steigerung des respirator. Qu. auf den reiner Kohlehydratverbrennung erfolgt. 
(Biochem. Ztschr. 192. 383—89. Szeged, Pharmakolog. Inst.) M e i e r .

G. Fontós und L. Thivolle, Insulin vergró/3ert nicht die Fizierung der Blutzucker 
durch die Lymphocyten. Widerlegung des Begriffs Glykdmie. Betraehtliche Mengen 
von Insulin yergróBem niemals die Zuckerstoffe (Glucose oder Glucosederiyy.), die 
von den Lymphocyten fixiert werden. Die Annahme von H a u s l e r  u. L o e w i  (C. 1926.
I. 1222) ist daher irrig. (Compt. rend. Soe. Biologie 98. 847—49. Chem.-biolog. Inst. 
d. medizin. Fakultat.) R e w a l d .

Eduard Rentz, Wirkung des Insulins auf die ezperimentelle Antimie des Kaninchens. 
Beitrag zum Studium der hemmenden Substanzen im Blut bei der Hyperglucdmie. Insulin- 
dosen, die beim n. Tier Konyulsionen hervorrufen, bewirken diese nicht bei Tieren 
mit Anamie, oder sie sind beim Auftreten nur sehr gering. Bei kleinen Insulindosen 
wurde durch die Anamie die Wrkg. auf den Blutzucker stark gehemmt. Da durch die 
Anamie an sich eine Anoxybiose heryorgerufen wird, kann auch dadurch in gewissem 
AusmaB die Wrkg. des Insulins beeinfluBt wrerden. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 
816—18. Kgl. Univ. Upsala, Pharmakolog. Inst.) R e w a l d .

Marcel Labbe, Roubeau und F. Nepreux, Einflu/3 von Nickel und Kobalt auf 
die Uutzuckersenkende Wirkung des Insulins beim Kaninćhen. Wird zu einer Menge 
Insulin, die eine Blutzuckersenkung um maximal 51,5% macht, 0,3 mgr CoS04 oder 
NiCl gegeben, so tritt eine starkere Blutzuckersenkung, um 67 bzw. 66%, ein. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 185 [1927], 1532—33.) Me i e r .

Victor Kalnins, Wirkung des Thyroxins auf die autonome Inneruierung. Thyr- 
oxin allein iibt keine motor. Wrkg. auf den Darm aus. Nur sehr groBe Dosen (0,5— 1 ccm 
einer 0,l%ig. Lsg.) rufen zuweilen eine mehr oder weniger ausgesprochene, inimer aber 
voriibergehende Wrkg. auf die Kontraktionsamplitude liervor, zuweilen auch eine 
Verminderung des Tonus. Beim Kaninćhen verstarkt das Thyroxin die Wrkg. des 
Adrenalins auf Darm u. Uterus. In kleinen Dosen sensibilisiert es die parasympath. 
Inneryation, in groBen Dosen hemmt es dieselbe. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 800 
bis 801. Kgl. Uniy. Upsala, Pharmakolog. Inst.) R e w a ld .

Victor Kalnins, Wirkung des Thyroxins auf die autonome Erregbarkeit des Herzens. 
Thyroxin iibt keine Wrkg. auf die autonome Erregbarkeit des Froschherzens aus (vgl. 
auch vorst. Ref.). (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 802—04. Kgl. Univ. Upsala, Pharma
kolog. Inst.) R e w a l d .

Marcel Duval, Paul Portier und A. Courtois, Ober das Vorhandensein groper 
Mengen Aminosauren im Blut der Insekten. Wahrend im Blut der Insekten ca. 1,34 
bis 1,46 g Aminosauren im Liter enthalten sind, sind im Blut der Larve 2,34 g/kg u. 
in dem der Puppen 3,38—2,85 g/kg yorhanden. Ob eine Beziehung zu dem in der Puppe 
stattfindenden Umbau besteht, wird untersucht. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 
652—53.) M e i e r .
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Leo Hantschmann und Magdaleno Steube, Uber den Aminosdurespiegel im Blut 
bei Tuberkulosen. Vff. bestiramten bei iiber 200 Patienten mit Lungentuberkulose 
den Amino-N. im Blute. Unter den Fallen mit Erhohung wurden frische Prozessc
u. Exacerbationen, unter denen mit erniedrigten Werten Kachexie oder unbeeinflufl- 
bare Magerkeit liaufig beobachtet. (Klin. Wchsehr. 7. 637—38. Sommerfeld-Ost- 
havelland, Tuborkulose-Krankenh. d. Stadt Berlin.) F r a n k .

Andree Roche und Jean Roche, Untersućhungen uber das Vorkommen von Lada- 
cidogen im Blut. Im hamolysierten Blut bildet sich gleichzcitig freies PO/" u. Milch- 
siiure. Das Verhaltnis der P 04"' zur Milchsaure erlaubt den SehluB, daB beide aus 
einer Hcxosemonophosphorsaure stammen. Die rcduzierendc Substanz nimmt aber 
im Blut nicht cntsprechend der Zuckerspaltung ab, so daB noch ein anderer reduzierende 
Substanz bildender ProzeB gleichzeitig yerlauft. (Compt. rend. Acad. Sciences 185. 
873—76.)_  ̂ M e i e e .

H. Simonnet und G. Tanret, Ober die blutzuckersenkenden Eigenschaften des 
Galeginsulfats. Beim n. Hund u. beim n. Menschen ruft Galeginsulfat in Doscn von 
etwa 3—4 mg pro kg nur geringe Blutdrueksenkung hervor, kaum 20% des Ausgangs- 
wertes. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1616—17.) Me i e r .

Frederick W . Heyl und Merril C. Hart, Die Ausnutzung des Calciums im Calcium- 
lactat im Menschen. Menschen, die einige Zeit mit einer Ca-freien, aber vitaminreichen 
Kost ernahrt worden waren, erhielten zur Herst. des Ca-Gleichgewichts Milch oder 
Ca-Lactatlsg. nebon ihrer Diatkost. Von Ca-Laetat wurden im Mittelwert dazu 
9,5 g, von Milch nur eine Menge, die 3,6 g Ca-Lactat entspricht, gebraucht. Etwa 
10% des aufgenommenen Ca wurde im Harn wieder ausgeseliieden. Die Phosphor- 
ausscheidung im Harn dagegen nahm ab. Das urspriingliche Yerhaltnis von Ca: P 
betrug 2: 9, wurde durch Ca-Lactat auf 14: 9 u. durch Milch auf 5: 9 gebracht. In 
bezug auf den Mg-Yerbrauch im Korper wurde durch Ca-Lactat eine verminderte 
Mg-Ausscheidung im Harn festgestellt, in einigen Fallen jedoch wurde yermelirte 
Aussclieidung beobachtet, so daB der EinfluB auf Mg nicht so giinstig war wie auf P. 
(Journ. Amer. pharmac. Assoc. 17. 225-—32. Kalamazoo [Mich.], The Upjohn Com
pany.) L. JOSEPHY.

N. Bezssonojf, Uber das ais Hauptbestandteil Hafer und Eigelb enthaltende Nahrungs- 
gemisch und die Dualitatdes Vitamins C. Das angegebene Nahrungsgemisch ist frei 
von Vitamin C. Ein Vers., aus Kohl die yermuteten zwei Anteile des Vitamin C yon- 
einander zu trennen, gelang nicht. (Compt. rend. Aead. Sciences 186. 259—61.) M e i e r .

H. Kreitmair, Hypervitaminose durch grofie Dosen VitaminD. Durch starkę 
Uberdosierung mit Vitamin D laBt sich Hyperyitaminose experimentell erzeugen. 
Sie auBert sich in Beschlcunigung des Stoffwechsels, vor allem des Ca-Stoffwechsels. 
Bei gewissen Tierarten u. nach bestimmten Dosen, die fiir die einzelnen Tierarten 
yerschieden sind, kommt es zu einer enormen Ca-Ablagerung an den dazu disponierten 
Stellen. In toxikolog. Hinsicht ist Vitamin D nicht indifferent, doch besteht fiir 
den Menschen keine Gefahr der Vergiftung, hierzu ware die chroń. Einnahme von 
enormen Mengen nótig. Es empfiehlt sich aber auf jeden Fali, das Vitamin D nur 
in exakt dosierbarer Form zu yerabreiehen. (Miinch. med. Wchschr. 75. 637—39. 
Darmstadt, E. M e r c k , wissenschaftl. Laborat.) F r a n k .

Rene Fabre und Henri Simonnet, Beitrag zum Studium der Physiologie des 
Olutathions mittels Organdurćhstromung. Bei der Durclistromung der Kaninchenleber 
mit isoton. NaCl-Lsg. geht nur wenig Glutathion in die Durchstromungsfl., wahrend 
fast alles Glykogen der Leber yerschwindet. Wird mit alkal. Lsg. Ph =  9—11,0 durch- 
stromt, so tritt in kurzer Zeit alles Glutathion in die Durchstromungsfl. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 185 [1927]. 1528—30.) M e i e r .

W. H. Jansen, Jod und Kropf. (Muneh. med. Wchschr. 75. 645—47. — C. 1928.
I .  539.) _ F r a n k .

L. Sabbatani, Pharmakologische Untersućhungen mit Natriumpermanganat fiir 
endovenóse Injektionen. Die Hauptmenge des in die Venen der Versuchstiere injizierten 
NaMnOt wird auf den roten Blutkorperchen fixiert unter Heryorrufung starker Hamo- 
lyse, Hilmoglobinamie, Hiimoglobinurie u. Anamie u. Red. zu kolloidem MnO„. Die 
lokale Wrkg. des NaMn04 auf das Blut tritt sehr schnell ein, die allgemeine tox. Wrkg. 
des MnO, jedoch nur allmahlich, in dem MaBe wie es in 1., ionisierbare MnH-Verbb. 
iibergeht. Die minimal letale Dosis yon NaMn04  u. Mn02 bei endovenóser Injektion 
an Kaninchen ist dieselbe (0,000 23 Grammol/kg). (Atti R. Aecad. Lincei [Roma], 
Rend. [6 ] 7. 113—14.) K r u g e r .
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Marcel Florkin, Wirkung vonAminosauren, Gallensalzen, Papanerin, Cocain, Coffcin, 
und von Ghininderimten auf die Chronaxie der glatten Muskelfasem. Die Chronasie des 
isolierten Mastdarmendes vom Erosch wird verlangcrt durch Lsgg. von Glykokoll
1 —5°/00, d-Alanin 1 —5%0, Na-Glykocholat l%j, Na-Taurocliolat 1%0, Papaverin 
1:100 000, Cocain 1: 1000, Coffein 1: 2000, Chinin 5: 1000. Sic wird reduziert durch 
Cocain 1:20 000, Chinin 1: 1000, Chinidin 1: 10 000. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 
872—73. Univ. Liśge, Inst. L e o n  F r e d e r ic :q , Physiologie.) R e w a l d .

Bjórn Moraeus, Wirkung einiger Narkotika auf die autonomie Erregbarkeit des 
Darmes und des TJlerus beim Kaninchen. Untersucht wurden das Bromisomlerianyl- 
carbamid, Athylurelhan, das Athylacelylhamstoffbromid, Paraldehyd, Chlorathyl, 
Ghloralose, Amylenchloral auf die parasympath. Erregbarkeit von Darm u. Uterus- 
praparaten nach der Methode von M a g n u s  in 80 ccm Tyrodelsg. Ais parasympath. 
Excitantien dienten Pilocarpin, Acrolein u. Acetylchinolin, ais Muskelreizstoff BaCl2. 
Die Harnstoffderiw. iiben keinerleiWrkg. auf den Darm aus. Sie bewirken, bei gróGerer 
Konz. nur eine narkot. Wrkg., so wirkt auch Chloralose. Paraldehyd, Chlorathyl u. 
Amylenchloral bewirken Vergr6 Berung der Kontraktionsamplitude u. geringes Au- 
steigen des Tonus. Die Harnstoffderiw. u. das Chlorathyl beeintrachtigen die Wrkg. 
von Alkaloiden auf die parasympath. Organe nicht. Keines der angewandten Narkotika 
hat in irgend einer Form die Wrkg. des Adrenalins auf die Darmstiicke beeinfluBt. 
Auf den Uterus ist die Wrkg. gleichfalls Nuli. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 804—06. 
Kgl. Univ. Upsala, Pharmakolog. Inst.) R e w a l d .

Eduard Rentz, Wirkung des Chlorophylls auf den Blutdruck und die weiflen Blut- 
korperchen. Chlorophyll sensibilisiert die sympath. Innervierung. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 98 . 812—14. Kgl. Univ. Upsala, Pharmakolog. Inst.) REWALD.

Eduard Rentz, Wirkung des Chlorophylls auf die Organe mit autemomer Innermerung. 
Geringe Dosen Chlorophyll rufen auch hier eine sympath. Inneryierung heryor (vgl. 
vorst. Ref.). (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 818—20.) R e w a l d .

Dax und Weigand, Der Dammerschlaf in  der Chirurgie. Vf. berichtet uber das 
Ergebnis von 145 Operationen jeglicher Art im Eukodal-Skopolamin-Ephedrin-Dammer- 
schlaf. Sie konnten durchgefiihrt werden ohne ernstlichc Schadigung der Kranken
ii. ohne einen groBeren Betrieb zu stóren. Wichtig ist die genaue Beobachtung des 
Kranken bis zum Eintritt des tiefen Schlafes zur Beurteilung der jeweils notigen 
Injektionsmenge. (Munch. med. Wchschr. 75. 599—601. Miinchen-Schwabing, Kranken- 
haus.) F r a n k .

Otto Roith, Zur Avertinnarkose. Klin. Bericht. Yf. erblickt in der Einfiihrung 
der Avertinna.rkose einen auBerordentlich groBen Fortschritt. (Miinch. med. Wchschr. 
75. 598—99. Baden-Baden, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

H. Flórcken und o . Mues, Erfahrungen mit der Averlinreklalnarkose in der 
Chirurgie. Yf. erblickt in der Rektalnarkose mit Averlin sehr groBe Vorziige, erkennt 
aber ihre Nachteile darin, daB sie schwer dosierbar u. irreversibel ist u. auf Blutdruck
u. Atmung wirkt. (Miinch. med. Wchschr. 75. 596—98. Frankfurt a. M., Marien- 
krankenh.) F r a n k .

R. Hornung, Rektale Anwendung von Avertin zur Betaubung des Geburtsschmerzes. 
Die Methode kann weder fiir das Privathaus noeh fiir einen Kreissaalbetrieb emp- 
fohlen werden. Vf. weist auf die haufige erhebliche Verschlechterung der Venen- 
tatigkcit u. dadurch bedingte Verschleppung der Austreibungszeit, ferner auf die 
gesteigerte Neigung zu aton. Nachgeburtsblutungen u. Stórungen der Placenta- 
ablosung hin. (Miinch. med. Wchschr. 75 . 595—96. Berlin, Univ.) F r a n k .

Walther Straub, Rektalnarkose mit Avertin (liesorption und Dosierung). Klin. 
Bericht. Vf. empfiehlt, bei ersten Verss. mit der Anertin-Rektalnarkose zunachst die 
Verwendung von 0,1 g Avertin pro kg Korpergewicht in 3°/0ig. wss. Lsg. Die Erfolge 
waren gut. (Miinch. med. Wchschr. 75 . 593—95. Miinchen, Univ.) F r a n k .

Bjorn Moraeus, Wirkung einiger Narkotika auf die parasympatische Innervierung 
des Uerzens. Paraldehyd, Chloralose u. Amylenchloral sensibilisieren in kleinen Dosen 
verwendet, die parasympath. Elemente des Froschherzens. (Compt. rend. Soc. Biologie 
98. 807—09. Kgl. Univ. Upsala, Pharmakolog. Inst.) R e w a l d .

P. W olff, Zur Behandlung und Bekampfung der Alkaloidsuchten (Morphinismus, 
Gocainismus usw.). Auswertung einer Rundfrage. Kurze Erorterung der vorher aus- 
fuhrlieh wiedergegebenen Ergebnisse (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1201. 1679). (Apoth.-Ztg. 43 . 
520—23. Berlin.) P. W o l f f .
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de Rudder, Die Nirvanoltherapie der Chorea minor. Fur dio A7jYi'a)io£bohandlung 
kommen nur schwere u. schwerste Falle der Chorea, auch Rezidive, in Betracht. Der 
Erfolg der Therapie ist an das Auftreten eines Exanthems gebunden, 2Vtmi?u>Z-HEYDEN 
erwies sich zuverlassiger ais Nirvanol - H o e c h s t. Die Dosis betragt im allgemeinen 
0,3 g pro Tag, der Erfolg der Therapie ist beim Auftreten der Rk. ein schlagartiger 
u. nahezu sicherer. (Therapie d. Gegenwart 69 . 170—72. Wurzburg, Univ.) F r a n k .

F. Schiassi und G. Merigłli, Das Plasmochin in der Behandlung der Kinder malaria. 
Plasmochin hat bei Bshandlung der Malaria von Kindern die gleiche therapeut. Wrkg. 
wie boi Erwaehsenen, die Fieberanfalle verschwinden am 2 .- 3 .  Tage der Kur. Da 
das Plasmochin geschmacklos u. 1. ist, kann es den Sauglingen in Mileh gel. yerabreicht 
werden. Die stets auftretendc Intoleranzerscheinung bei tJberschreitcn der Dosis 
ist eine Cyanose, dio meist weder von allgemeinen noch von lokalen Symptomen be- 
gleitet wird. Vff. gebon in einer Tabelle die Dosen fur eino sichere therapeut. Wrkg. 
bei Bshandlung von Malariafieberanfallen der Kinder fiir dio verschiedenen Alters- 
gruppen an. (Klin. Wchschr. 7. 640—41. Ravenna, Ospodale Civile.) F r a n k .

Casar Hirsch, Das synthelische Menthol-Schering in der Hals-Nasen-Ohrenheil- 
kunde. Das synthet. Menthol (S c h e r in g ) bewahrte sich bei der Behandlung von 
Hals- u. Nasenleiden. Vf. verwendet es ais Schnupfpulver, kombiniert mit Tutokain 
u. Suprarenin, bei Erkrankungen der Nasennebenhohlen. (Miinch. med. Wchschr. 
75. 655—56. Stuttgart, Marienhospital.) F r a n k .

H. Nagell und J. Langhans, Inlravendse Gonoflavintherapie bei Gonorrhoe. Die 
Erfahrung der Vff. mit Oonoflavin (I. G. Farben) bei Bohandlung von 8  frischen 
Gonorrhoefallen war nicht sehr gunstig. Die Kranken klagten iiber Unwohlsein, 
aufsteigende Hitze u. bitteren Geschmack im Munde. (Miinch. med. Wchschr. 75. 
609. Rostock, Univ.) F r a n k .

Hilding Ekerfors, Wirkung des Neosałmrsans auf die Formelemente des Blutes. 
Neosalvarsan ruft eine starkę Steigerung der Elemente des roten Knochenmarks, der 
Megacaryocyten, hervor, die ihrerseits die Thrombocyten bilden. Daher entsteht eine 
starko u. anhaltende Thrombocytose. Starkę u. mittlere Dosen Neosalvarsan andern 
die Zahl der Laukocyten nicht, auch treten keine Wechselwrkgg. zwischen den Leuko- 
cyten mit polymorphem Kern u. den Mononuclearen ein. Nur bei sehr geringen Neo- 
salvarsandosen tritt wahrend der ersten Stdn. naeh der Injektion eine bemerkbnre 
Leukocytose ein. (Compt. rend. Soc. Biologie 98 . 793—95. Kgl. Univ. Upsala, Pharma- 
kolog. Inst.) _ REWALD.

W. Duliere und L. de Borggraef, Reizbarkeit des isolierten Froschherzens unter 
dem EinflufS non Magnesiumchlorid. In der n. Durchspiilungsfl. wurden wechselnde 
Mengen von Ca dureh Mg ersetzt. Die3  wird ohne Schadigung der Reizbarkeit gut 
vertragen. Der Ersatz des Na wirkt jedoch ungunstig. Rana esculenta yertragt das 
Mg besser ais Rana fusca. (Compt. rend. Soc. Biologie 98 . 883—85. Loewen-Louvain, 
Physiolog. Inst.) REWALD.

H. V. Hoesslin. Akuter Herztod und Strophantintod. Klin. Bericht iiber akute 
Herztodesfalle nach Strophantin. (Miinch. med. Wchschr. 75. 652—55.) F r a n k .

Hilding Ekerfors, Wirkung von Aconitin auf das Herz. Aconitin hebt die Inner- 
vation des Vagus auf, laBt aber die des Sympathikus unberiihrt. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 98. 795—97. Kgl. Univ. Upsala, Pharmakolog. Inst.) R e w a l d .

Hilding Ekerfors, Wirkung des Aconitins auf die autonome Innermerung des Darmes 
und des Uterus. Aconitin iibt auf den Darm u. den Uterus der Saugetiere eine leicht 
erregende Wrkg. aus, mit Hinsicht auf die parasympath. Nerven, es ist auch anregend 
fiir die Muskeln. Bei grofien Dosen wirkt es giftig. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 
797—800. Kgl. Univ. Upsala, Pharmakolog. Inst.) R e w a l d .

Nicolai Reinitz, Wirkung des Ephedrins auf den Darm und den Uterus. Ephedrin 
iibt nur in geringem Mafie eine erregende Wrkg. auf den Darm aus mittels einer Reizung 
der parasympath. nervósen Endorgane. Ephedrin iibt auf den Uterus eine Steigerung 
des Tonus aus, ein Anwachsen der Amplitudo der autonomen Kontraktionen u. eine 
Beschleunigung des Rythmus. Atropin kann diese Wrkg. vollkommen hemmen. Starkę 
Dosen Ephedrin (2%) iiben eine paralysierende Wrkg. auf die motor. Effekte einer 
vorangehenden Adrenalinwrkg. aus, ohne jedoch eine Umkehrung dieser Wrkg. herror- 
zurufen. (Compt. rend. Soc. Biologie 98 . 809—11. Kgl. Univ. Upsala, Pharmakolog. 
Inst.) R e w a l d .

M. Phisalix und F. Pasteur, Wirkung der ultravioletten Strahlen auf das Gift von 
Yipera aspis. Ultrayiolettbestrahlung zerstort in keiner Weise die Anteile des Giftes,
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die die lokalen hamorrhag. u. die allgemein ncurotox. Symptome liervorrufen, dagegen 
scheint die Echidnoyaccine, die eine Immunitat hervorbringt, zerstórt zu werden. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 186. 538—40.) M e i e r .

M. Phisalix und F. Pasteur, Ultramolette StraMen zerstoren die Fahigkeit des 
Oifles von Vipera aspis L., Lyssavirus abzutiiten. (Vgl. vorst. Ref.) Aus der Ultrayiolett- 
lichtwrkg. auf das Sclilangengift der Vipcr wird geschlossen, daB die Lysaayirus ab- 
tótende Eig. auf Antigencharakter beruht, dic durch die Lichtcinw. verlorcn gcht. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 186. 975—77.) O p p e n h e im e r .

Georg Richter, Erfahrungen mit Triphal bei Lungentuberhdose. Fiir die Behand- 
lung mit Triphal kommen in erster Linie nur leichtere Formcn der Lungentuberkulose 
in Betracht. Hier ist es ein gut unterstiitzendes Mittel beim Abkapselungs- u. Heilungs- 
prozeB. Alle iibrigen Formen der Tuberkulose sind nur sehr bedingt fiir dic Injcktions- 
behandlung mit Triphal gceignet. (Muneh. med. Wchschr. 75.' 657—58. Berlin, 
Elisabeth-Krankenh.) F r a n k .

F. Piiarinazie, Desinfektion.
John Cameron, Uber den Fortschritt der Pharmazie in China im Jahr 1927. 

( Amer. Journ. Pharmac. 100. 162—70.) H a m b u r g e r .
F. R. Greenbaum, Goldverbindungen fiir medizinischen Oebrauch. Geschicht- 

liches iiber die Verwendung von Au ais Arzncimittel u. Bespreehung der therapeut. 
yerwendeten Au-Verbb. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 17. 232—38.) L. JOSEPHY.

L. GaBner, Vertilgung von Kleidermołlen. Bcsser, ais das unter dcm Namen 
„Globol“ (Paradichlorbenzol) im Handel befindliche Praparat, wirkt das Hexa- 
ehloriithan, das die Mottenlarven nach 10—12-tagiger, die Eier nach 4-tagiger u. die 
Falter schon nach 24-std. Einw. abtótet. Das radikalste Mittel ist jedoch die gas- 
fórmige Blausaui'e („Zyklon B“). (Scifensieder-Ztg. 55. Chem.-techn. Fabrikant 
25. 42.) S c h w a r z ic o p f .

D. R. R. Burt, Kautschuk-Lalez, eine nem. Injeklionsmasse. Vf. gibt eine kurze 
Schilderung iiber die Gcwinnung von Kautsehuklatex, seine Koagulation durch Saure, 
bzw. seine IĆonservierung mit Ammoniak. Er bespricht dann die Mćiglichkeit, Kautseliuk- 
Latex ais Injektionsmasse in die Blutbalm friseh getoteter Ticre zu injizieren. Das 
Vcrf. hat sich bei der Priiparierung von Museumssehaustiiekcn wie insbesondere fiir 
Demonstrationszwceke sowie bei der gewóhnlichen Sezierung von Gefafisystemen be- 
wahrt. (Naturę 121. 497—98.) H a u s e r .

Kenneth van Allen, New York, Jod entwickelndes Pvlver, bestehend aus H J0 3  

oder einem Alkalisalz dieser, einem Rcduktionsmittel u. einem Fiillstoff. Dio J 2-Ent- 
wieklung erfolgt nach: 2 H J0 3 +  5 Na2 S0 3  — 5 Na2 S0 4  - f  H20  +  2  J  oder 2 NaJOa +  
5 NaHS03  =  3 NaHSO,, +  2 Na2 S0 4  -)- 2 J  +  H2 0. Dem Gemisch kann auch ein 
Alkalijodid zugesetzt werden. Das Prod. dient fiir therapeut. Zwecke. (A. P. 1 661 640 
vom 24/4. 1926, ausg. 6/3. 1928.) K a u s c h .

August Rittershofer, Berlin, Herstellung einer hallbaren Formaldehyd enthaltenden 
Wasserstoffsuperoxydlósung. 1 . dad. gek., daB man ihr oxychinólinschwefelsaures K  
zusetzt. — 2. dad. gek., daB zunachst das Chinolinderiv. in einer 40%'S- CH2 0-Lsg. 
gel. u. dann 30%ig. H2 0 2 beigegeben wird. (D. R. P. 458 889 KI. 121 vom 10/8. 1927, 
ausg. 21/4. 1928.) * ' K a u s c h .

Cornelius Keleti, Ungarn, Desinfeklions-, Oerb- u. dgl. Mittel. Aldehyde ent- 
haltende, vorzugsweise alkoh. Seifenlsgg. werden mit freien Halogenen, yorzugsweise 
Cl2, Salzen von Schwermetallen, wic Ćr2(S04)3, oder CS2  oder mit mehreren Stoffen 
dieser Art ycrmischt. Die Erzeugnisse dicnen zur Desinfektion, zur SchweiBunter- 
driickung, ais Pflanzenschutz-, Gerb-, Appfctiermittel u. dgl. (F. P. 635 740 vom 10/6.
1927, ausg. 23/3. 1928. Ung. Prior. 12/6. 1926V) K u h l in g .

Cr. Analyse. . Laboratorium.
K. H. Slotta, Mefibombe fur leichtfliichtige Stóffe. (Chem.-Ztg. 52. 291. — C. 1928. 

1-379.) B e r l it z e r .
Robert F. Mc Crackan und Emanuel Passarńaneck, Hygiene, Zmerlassigkeit und 

Handlichkeit beim Pipettieren. Bcschreibung einiger Vorr. zum Fiillen von Pipetten,
X . 1. 174
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ohne daC doren oberes Ende mit den Lippen in Beriihrung kommt. (Journ. chem. 
Education 5. 343—48. Richmond [Virginia’J, Medical College.) B o t t g e r .

Gustav Ohrt, FunJcen- und Lichtbogenbildung bei Kontaktthermometem. Die Be- 
sehadigungen der Kontaktthermomcter bei ihrem Gebrauch sind vielfach auf das Ent
stehen eines Lichtbogens zwisehen dem Platinkontakt u. der Hg-Kuppe bei der Ver- 
kiirzung der Hg-Saule zurtickzufiihren. Die an sie anzulegende Betriebsspannung 
soli deshalb (am besten dureh Verwendung eines Relais) auf 2 Y gehalten werden u. 
keinesfalls 4 V iibersteigen. (Glas u. Apparat 9. 77—79. Ilmenau, Landesfachschule f. 
Glasinstrumententechnik.) B o t t g e r .

A. Sourdillon und Rolet, Die thermo-elektrischen Elemente aus Plalin und Platin- 
lthodium. Dio fiir die Messung der Tempp. venvendetcn Thermoelemente sind mit 
einem wirksamen Schutz zu umgeben, da besonders der Pt-Draht dureh die Gase 
angegriffen wird, wenn diese S-haltig sind. Metali. Schutzmittel sind nicht geniigend. 
Dagegen erwcist sich eine Róhre aus geschmolzener Kieselsaure ais wirksam. Ein 
so geschiitztes Thermoelement war 3 Jahre in Betrieb, wobei der Dralit unversehrt 
geblieben und auch seine Geschmeidigkeit die gleiche war wie zu seiner Inbetriebnahme. 
Das Kleingefugebild zeigt, daB eine fiihlbare Korrosion nicht stattgefunden hat. 
(Rev. Metallurgie 25. 90—97.) K a l p e r s .

E. W. Feli, Ein einfacher Hochfreęuenzmkuumofen fiir Laboratoriumszwecke. 
Der Ofen wird mit hochfreąucntem Wechselstrom von 8000 Hertz betrieben u. ge- 
stattet die Zugabe von festen u. gasfórmigen Zusatzen unter LuftabschluB. Die 
Schmelzvorr. befindet sich unter einer luftleer gemachten Glasglocke, an der die Zu- 
fuhrungscinrichtungen fiir die zuzusetzenden Stoffe angebracht sind. 1—1,5 kg 
Metali konnen bei groBer Reinheit im Vakuum ohne Schwierigkeit erschmolzen werden. 
Es werden einigo Vers.-Ergebnisse mit Elektrolyt-Fe, Cu u. Ni mitgeteilt. (Arch. 
Eisenhiittenwesen 1. 659—61. Aachen, Techn. Hochschule.) WlLKE.

— , Ein neuer Tiegelofen. Beschreibung u. Abbildung eines von der Fa. Paul Klees, 
Dusseldorf in den Handel gebrachten elektr. Tiegelofens T. O. 4. fiir 4—7 Porzellan- 
tiegel mit einer Temp. bis 1300°. Die Tiegelofenbatterie T. O. 2 eignet sich auch zum 
Kochen oder Abdampfen. (Chem.-Ztg. 52 . 283.) BERLITZER.

H. Rasquin, Ein Beitrag zur einfaclien Bestimmung des spezifischen Gfewichts fester, 
pulverfdrmiger Kórper. Die Best. erfolgt auf volumenometr. Wege dureh Einbringen 
einer abgewogenen Menge des Pulvers in eine mit W. gefiillte MeBrohre u. Ablesen 
des verdrangten W.-Vol. Bei mit W. nicht benetzbaren oder darin 1. Stoffen wird 
A. oder eine andere indifferentc Fl. yerwandt. (Farben-Ztg. 33. 1786—87. Koln- 
Miilheim.) KÓNIG.

H. V. Ellsworth, Ein einfaches und genaues Pyknometer mit konstantem Yolumen 
zur Bestimmung des spezifischen Gewichts. Vf. schaltet einen groBen Teil der Fehler- 
ąuellen von Glaspyknometern besonders bei geringen Substanzmengen dureh Ver- 
wendung eines Quarzglaspyknometers aus. Fiir gewohnliche Temp. - Schwankungen 
im Raum betragt die Volumanderung eines solchen 10 ccm Pyknometer nicht mehr 
ais 0,0001 ccm. Die Tiefe des Stopfens ist konstant. Der Stopfen enthalt eine doppelt 
gebogene ganz feine Capillare, welche in dic Pyknometerfl. eintaucht u. pro 1 cm bei 
20° etwa 1 mg H20  enthalt. Widerstandsfahigkeit gegen Hitze u. Vakuum. Gewicht 
10 g. (Minerał. Magazine 21 . 431—35. Ottawa, Geol. Survey of Canada.) ENSZLIN.

L. O. Howard, Bestimmung der Zusammensetzung dureh das spezifische Gewicht. 
Die Best. der D. ergab fiir geschmolzene Gemische von Pb-Sb gute Ergebnisse zur Best. 
der Zus. Noch bessere Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn die D.D. der beiden Stoffe 
weit auseinanderliegen, wie bei Quarz u. Bleiglanz. (Engin. Mining Journ. 125. 617. 
Pullman Wash.) ENSZLIN.

Rene Darbord, Eine neue Methode zur absoluten Messung der Dielektrizitats- 
konstanten ton Fliissigkeiten mittels Hochfreguenz. Vf. yermeidet dureh Benutzung 
eines Spezialkondensators dio infolge der Dispersion der Kraftlinien sonst auftretenden 
Schwierigkeiten. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 5  [1927]. 1193—95.) SÓRENSEN.

E. M. Chamot und C. W. Mason,,,CTimiscAe Mikroskopie. II. Ihre Bedeutung fiir 
die Ausbildung von Chemikem. (I. vgi: C: 1 9 2 8 . I. 1929.) Vff. schildern die Entw. 
der mikrochem. Methoden in der qualitativen Analyse u. stellen die Forderung auf, 
diese Methoden zu einem obligator. Lehrgegenstand in der Ausbildung des Chemikers 
zu machen. (Journ. chem. Eduoatipn. 5.a 2ł53—68. Ithaka [New York], CORNELL- 
Univ.) .. BOTTGER.
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O. Jasse, Ober eine neue Interferenzmełhode zur Messung der Indices von Fliissig- 
keiten. Dio Methode besteht darin, dio opt. Liingen zweier gleichcr Tauchkorper ( ?) 
zu messen, die eine in der zu untcrsuehenden FI., die andere in Luft. Es ist so leicht, 
die beiden unendliehen Ringo zu yergleiehen, welche beim Dureligang des Lichtes 
durch eine von einer durehsoheinenden Versilberung begrenzto Sehicht mit parallelen 
Flachen hcrvorgebracht werden, von welcher die FI. die untere, die Luft die obere Halfte 
bildet. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 8 5  [1927], 1268—69.) B l o c h .

P. M. S. Blackett, Eine autonialisclie Nebellcammcr zur schnellen Photographie 
non u-Stralilen. Es wird dio vom Vf. bei seinen Unterss. iiber die Zertrummerung von 
N (C. 19 2 5 . I. 1677) bcnutzte automat. WlLSON-Kammer beschrieben, insbesondere 
werden die Bedingungen angegeben, die notwendig sind, um gute a-Strahlaufnahmen 
zu erhalten. (Journ. scicnt. Instruments 4 [1927], 433—39. Cayendish Lab. Cam
bridge.) P i i i l i p p .

P. Giinther, Die cheniische Róntgenspektralanalyse. (Motall-Wirtsehaft 7. 437 
bis 440. — C. 1 9 2 8 . I. 229.) W i l k e .

F. Stanley, Ein einfacher Speklrunwergleichsapparat. In dom bcschriebenon App. 
erseheint in dem glcichen Gcsichtsfeld orstens ein photographiertcs Eisenspektrum, 
an dessen Linien die Wellenlangen herangeschriebcn worden sind, zweitens das un- 
bekannte Spektrum, iiber dem noch ein Eisenspektrum photographiert ist. Beide 
Eisenspektra miissen zur Deckung gebracht werden, u. mit Hilfe einer im Gesichts- 
feld befindlichen Skala kann die Differenz zwischen der Wellenlange der unbekannten 
Linie u. der der benachbarten Eisenlinie bestimmt werden. (Journ. opt. Soc. America 
16. 208—10.) S o r e n s e n .

Bein und Hans Julius Braun, Quardampe7i-Analyse. Vff. ruhmon an don neuen 
Unters.-Mcthoden mit Hilfe der Quarzlampe besonders die Schnelligkeit der Unters., 
die Empfindliehkeit u. die Móglichkeit von Feststellungen, ohne das Unters.-Objekt 
zu yeriindern u. geben fiir diese Eigg. interessante Beispiele aus der Prasis. Die An- 
wendungsmogliehkeiten der Quarzlampenanalyse werden aufgezahlt u. der Wunsch 
nach einem besonderen Lehrbuch hierfur ausgesprochen. (Chem.-Ztg. 52. 317—18. 
Berlin.) B e r l it z e r .

Alfred A. King, Ultraviolettstrahlung in der Industrie. Allo interessiorendon 
Fragen werden behandelt. Fiir die Intensitiitsbest. medizin. Lampen eignet sich 
am besten CC14. Dio chem. aktivsten Strahlen werden durch CC14 absorbiert u. eine 
Lampe, die keine Rk. in CC14  hervorru£t, mufi vor allem gereinigt werden. Bei der 
GuTZElTschen yls-Prufung ist es móglich, Flecke, die im gewóhnlichen Lichte voll- 
kommen imsiehtbar sind, bei ultravioletter Bestrahlung gut sichtbar zu maehen. 
Hierzu wird ein sehr einfacher App. yerwendet. Eine Glasflasche von 6  Unzen In- 
halt ivird dureh einen Gummistopfen yerschlossen, durch den ein diekwandiges Glas- 
rohr von 20 cm Lange u. 11 mm Durchmesser geht. Am oberen Ende des Glasrohrs 
wird ein 2 cm langes Stiick Glasrohr gleicher Weite mit einem Gummischlauch be- 
festigt. In die Verbindungsstelle zwischen den beiden. Rohrstiicken wird ein Stiick 
in reines HgCl2 getauchtes Papier gebracht. Die Glasrohren sind so abgeschliffen, 
daB zwischen Papier u. Glasrohr eine gasdichte Verb. besteht. Dadurch ist die Papier- 
flache genau umgrenzt, durch die das Gas hindurchgehen kann. Man kann unter 
Einhaltung genauer Vorsichtsma8 regeln noch minimalste As-Spuren nachweisen. 
Das Glasrohr bleibt bei dem Vers. im oberen Drittel leer, im mittleren Drittel wird 
es mit Bleiwolle, im unteren Drittel mit reiner Wolle gefullt. (Journ. Soc. chem. Ind.
47. 301—05.) W i l k e .

Wm. T. Anderson jr. und Ellis Gordon, Ein fluorescierendes Ultramolettphcto- 
meter. Durch ein griines Glas sieht man nebeneinander erstens ein yon den ultra- 
violetten Strahlen getroffenes u. daher fluorescierendes Uranglas, zweitens ein elektr. 
beleuchtetes Mattglas. Dio Helligkeit der elektr. Birne wird durch Widerstande 
reguliert. Um die Tageslichtfluorescenz des Uranglases zu yerhindern, wird in den 
Strahlengang des ultrayioletten Lichtes ein passendes Farbfilter, Purple-Corex G 986A, 
eingeschaltet. (Journ. opt. Soc. America 16 . 224—30.) SoR E N SEN .

Mototaro Matsui und Mamoru Asai, Einige potentiometrische Titrationen zur 
Neutralisałion von Saure und Alkali und ihr Vergleićh. Nachdem Ma t s u i  die Oxy- 
dations-, Red.- u. Fallungsmethoden der potentiometr. Titration studiert hatte (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 28  [1925]. 526), wurden hier yier Ausfiihrungsformen 
der Neutralisationsmethode gepriift, u. zwar: 1. Die Titration mit Luftelektrode, 
Kalomelhalbelektrode u. Potentiometer, 2. dio Differentialtitration mittels Platinelek-
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trodcn (C'OX, C. 1925. II. 1880), 3. die Titration mit Luftelektrode u. ohne Potentio- 
meter, 4. die Titration mit Wasserstoffelektrode, Noutralisationselektrode u. ohne Potcn- 
tiometer. — Beim Verf. nach 2 stehen den von Cox hervorgehobencn Vorziigcn nianche 
Nachteile hinsichtlieh der prakt. Handhabung gegeniiber. Beim Yerf. 1 waren die 
Galvanometerablesungen nicht so gleichmaBig, um eine richtige analyt. Best. zu 
gewahrlcisten. Aber die Vff. ziehen Verf. 1 dem Verf. 2 vor. Yerf. 3 ist sehr einfacli 
u. gibt genugend genaue Resultate, kann aber nicht benutzt werden bei Anwesenheit 
fremder Substanzen, besonders oxydierender oder reduzierender Ai't, z. B. zur Best. 
der Aciditiit von Bier. Verf.4 gibt genugend gute Resultate, die Vff. ziehen aber vor 
die Luftelektrode statt der Wasserstoffelektrode zu benutzen, da letztere eine 
Einrichtung zur Darst. von sehr reinem H, erfordert u. da in manchen Lsgg. 
die Elektrodo yergiftet werden kann. Es kónnen poliertc Platinelektroden benutzt 
werden, wrelche vor dem Gcbrauch mit Chromsiiuremischung u. W. gereinigt werden; 
ein Platinieren ist nicht notwendig. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30 
[1927], 142—45.) B l o c h .

Mototaro Matsui und Mamoru Asai, Die Anwenduńg von Wechselstromgalva.no- 
metem zu konduklomzlrischcn Titrationen und die Bestimmung gebundenen Ammoniaks. 
Bei der Titration mit 7io -n. NaOH erleichtcrt der Gcbrauch des Galvanometers statt 
anderer Instrumente (Hochfreąuenzgenerator, Telephonerupfanger) die Best. be
sonders in Hinsicht auf Raschheit u. beąueme Durchfiihrung. So ist das Verf. der 
iiblichon Dest.-Methode uberlegen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30 [1927] 
145—47. Tokyo, Waseda Univ.) B l o c h .

I. Remesow, Ein neues Vakuunmiderstandsgefa(l fiir LeitfahigJceitsbeslimmung und 
konduktometrische Maflanalyse. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 59 [1927], 
925—31. — C. 1 9 2 8 .1. 1206.) R ó l l .

W. Kesting, U ber eine einfachc Farbreaktion zum Nacliweis geringer Unlerschiede 
in den Wasserstoffionenkonzentrationen von Losungen. Eine 0,2%ig. alkoh. Lsg. von 
Malonitril u. eine 0,3°/oig. alkoh. Lsg. von a.-Naphthochi7ion vereinigen sich unter Bldg. 
eines intensiv blauen Farbstoffs, u. zwar um so langsamer, je kleiner das pn ist. In 
genau beschriebcncr Weise kann man diese Tatsache zur Best. von pH-Unterschieden 
von 0,1 im Bercich von ph == 4,5—11,5 benutzen. An Stelle yon a-Naphthochinoii 
eignet sich p/-Benzochinon fiir kleinere, jj-Naphthochinon fiir gróBere pn-Werte. Die 
Natur der entstchenden gefiirbten Verbb. ist unbekannt. (Ztschr. angew. Chem. 41. 
358—60. Barmen, Lab. d. Arti A.-G.) B e r l it z e r .

K. Hickman und D. Hyndman, Eine elektrische Einrichtung zum Mischen von 
Losungen. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. 238—41. — C. 1928. I. 1978.) B l o c h .

S .G .L ipsett, F. M. G. Johnson und O.Maass, Ein Mikrocalorimeter. Zur 
Konstruktion vgl. C. 192 7 .1. 3180; 1927. II. 1934. Das Calorimeter benótigt nur 4 ccm 
Lósungsm. u. hat einen Wasscrwert von nur 1 g. Automat, wird Calorimeter u. Wasser- 
bad auf gleicher Temp. gehalten, die mit einem Pt-Widerstandsthermometer gemessen 
wird. Das Calorimeter ist ein kleiner Pt-Zylinder, der um eine Achse drehbar ist, um 
Lósungsm. u. Salz zu mischen. NaCl wird bei 250 zu einer 9,114°/0ig. Lsg. gel. Lósungs- 
wiirme pro Mol. 0,7896 kcal, wahrend friiher 0,7875 kcal gefunden waren (maximale 
Abweichung vom Mittel 1/4%). (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1030—33. Mon
treal.) W. A. R o t h .

Frank T. Gucker jr., Eine Methode zur genauen Bestimmung der spezifischen 
Wdrmen von Salzlosungen bis hinauf zu 80°; anschliepend Resultate fiir Losungen von 
Kaliumnitrat und Kaliumchlorid. Nach ZwiCKYs Theorie der spezif. Warnie von Elek- 
trolytlsgg. (C. 1926. II. 169) miiBte die spezif. Warme zwischen 60 u. 80° steigen. Die 
wahre spezif. Warme von Lsgg. bei diesen Tempp. ist bisher nicht bestimmt. Vf. arbeitet 
mit einem Zwillingscalorimeter aus Cu mit W. u. Lsg., die durch gleiche, hintereinander 
geschaltete Widerstande geheizt werden. Beide (oben dicht verschraubten) 250 ccm- 
Calorimeter hangen ganz untergetaucht in einem geheizten Wassermantel. Mit ver- 
schlossenen Weinholdbechem ais Calorimetern treten erhebliche Stórungen auf. Die 
calorimctr. Anordnung wird eingehend beschrieben; auf die Konstruktion der Heiz- 
widerstande sei besonders hingewiesen; ais temperaturbestandiges u. warmeisolierendes 
Materiał fiir Stopfbiichsen, Fiihrungen u. dgl. bewahrt sieh „Micarta“, mit bakelit- 
ahnlichem Harz impragnierter Stoff. Temp.-Empfindliehkeit der Thermoelemente 
0,0006°/em. Zur Eichung wird bei konstanter Bescliickung des einen Calorimeters 
das andere Calorimeter mit verschiedenen, etwas kleineren Wasscrmengen beschickt 
u. durch Erwarmung um ca. 2° das Galvanometer bei verschiedenen Tempp. direkt
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auf Wasserwert geeicht. Der EinfluB der Ruhrwarme, der in geschlossenen Calorimetern 
sehr konstant ist, wird nach jedem Vers. gesondert bestimmt. Es wird nach Moglichkeit 
adiabat. gearbeitct. Bei 2° Temp.-Steigerung tritt nach 9—10 Minuten therm. Homo- 
genitat ein, in Wcinlioldbechcrn erst nach 45 Minuten! Die gleichen EH. werden nach- 
einander bei 20, 50 u. 80° untcrsucht.

KNO,-2511,0 KCl*25HjO

2 0 ° spezif. W 2 r m e .......................... 0,833 50 0,830 78
50" „ „ ........... 0,834 80 0,837 7
80° „ „ .......................... 0,833 22 0,839 0
Unsieherheit 0,2 Promille. Die ZwiCKYsche Theorie wird also nicht bestiitigt. Die 
Unters. wird fortgesetzt. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1005—16. Cambridge Mass. 
Wolcott Gibbs Mem.) W. A. R o t h .

E lem en te  und anorganlsche V erblndungen.
O. Nydegger, Schwefelsdure-Beslimmung mittels Benzidin. Es wird eine kurze 

Zusammenfassung der mit F r ie d h e im  veroffentlichten Arbeit (Ztschr. angew. Chem. 
1907. 9) gegeben, das Verf. zur Sulfathcst. sowie zur iS'-Best. in Pyriten durch Aus- 
fiillung von Bcnzidinsulfat u. dessen Titrieren mit VlO -n. Lauge genau beschrieben. 
(Chem.-Ztg. 52. 318—19.) B e r l it z e r .

E. Hairs, Zu einem Versuch iiber Quecksilberoxycyanid. Setzt man zum Nachweis 
von Cl zu einer mit H N 0 3 angesiiuerten Hg-Oxycyanidlsg. einige Tropfen AgN03-Lsg., 
so entsteht bei Ggw. von Cl eine Triibung, die jcdocli beim Schutteln, der El. wieder 
verschwindet, selbst wenn der Cl-Geh. 10% betragt. Auch bei Behandlung von 5 ccm 
einer l%ig. HgCI2 -Lsg. mit 1 ccm H N 0 3 u. 2 Tropfen AgN03 -Lsg. verschwindet der 
entstandene AgCl-Nd. sofort durch Zufugen von 5 ccm 5%ig. Oxycyanidlsg. Die G<rw. 
von Oxycyanid verhindert also den Nachweis kleincr Cl-Mengcn. — Ferner macht Vf. 
auf die Bldg. einer Verb. Hg(CN)2AgN03 +  2 H20  aufmerksam, die bei Zusatz einer 
gróBeren Mcnge AgN03 -Lsg. ais krystallin. Nd. (Nadeln oder Prismen) entsteht. Da 
dieses Doppclsalz die Wirksamkeit von AgN03 u. Hg(CN)„ in sich vereinigt, kann es 
vielleicht therapcut. Anwendung finden. (Journ. Pharmac. Belg. 10. 267—68. Liege, 
Univ.) L. JOSEPHY.

J. F. Me Clendon, Die Beslimmung von Spuren Jod. I. Oxydiert man Jodid 
oder Jod mit Brom oder Chlor zu Jodat, kocht den tlberschuB an Oxydationsmittel 
fort, so crhalt man mit KJ in saurer Lsg. die sechsfache Jodmenge. Dazu muB jedes 
andere Oxydationsmittel, Luft u. Schwermetall entfernt werden. Ebenso sicher ist 
die direkte Best. Extrahiert man das Jod mit CC14, so miissen Chloride vorher entfernt 
werden, da sie den Verteilungskoeffizient lierabsetzen. Organ. Stoffe, namentlich solche 
mit hohem Mol.-Gew. (auch in W.) miissen vorher zerstort werden. Vf. tut das in einem 
Quarzrohr, dessen rechtwinklig abwarts gebogener Schenkel in ein eisgekuhltes Ab- 
sorptionsgefiiB mit schwaclier NaOH taucht. Das seitliehe Rohr des AbsorptionsgefaBes 
mundet zum Niederschlagcn verstaubter Asche in ein Cottrellrohr mit Nichromdrahten, 
dessen anderes Ende mundet in Wascliflaschen. Verbrennung mit 0 2  unter dauerndem, 
starkem Pumpen, ohne Bldg. von RuB oder Tcer. Die Asche wird in einer Kugelmuhle 
mit W. oder bei Ggw. von yiel Chloriden mit reinem A. ausgezogen, der Cottrellapp. 
ausgespiilt, alles eingedampft, H3PO.j zugesetzt, auf 10 ccm verdiinnt u. mit 1 ccm 
CCI., u. 1 —2 mg NaN0 2 ausgcschiittelt, wobei 85/95 des Jods in das CC14  gehen. Nach 
dem Zentrifugieren wird gegen eine Lsg. von 0,1 mg Jod pro ccm mikrocolorimetriert. 
Grenze des Nachweises 0,001 mg. Bei der Analyse von Trinkicasser setzt man Na2C03 

zu, filtriert u. dampft ein; bei Bodenanalyse wird verascht u. nur der in HC1 1. Teil 
imtersueht. — Vf. gibt gut stimmende Beleganalysen: Abweichung ±0,001—0,003 mg, 
Von einer groBeren Jodmenge fanden sich 44% in der Asche, 47% in der ersten Absorp- 
tionsflasche. Bei mehr ais 1 mg ist die Fehlergrenze der Methode 1%. Man kann in 
der beschriebenen Apparatur mehrere kg Futtermittel auf einmal verbrennen u. Jod- 
mengen nachweisen, die den anderen Methoden entgehen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
1093—99. Minneapolis, Minn.) W. A. R o t h .

J. T. Dunn, Einige Erfahrungen in der Bestimmung sehr kleiner Mengtn von 
Jodiden. Es handelt sich um Mengen von etwa 1 Teil in 250000 Teilen, wie sie etw 
in „jodierten Salzen“ yorkommen. In Abiinderung verschiedener Verff. hierfiir, lost
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Vf. 50 g der Probe in 250 ccm W. u. oxydiert das yorhandene Jodid mit wenigen 
Tropfen Na-Hypochloritlsg. zu Jodat. Dann gibt man 1—5 ccm 40%'g- H3 P0 4  zu 
u. kocht alles Cl hinweg, wozu meist cinige Minutcn geniigen. Bei ,,Tafelsalzen“, die 
Carbonate oder Phosphate entlialten konnen, muB die Lsg. sauer sein, da sonst nicht 
samtliches Cl entweicht. Dann kiihlt man dic Lsg. ab, gibt 1—2 ccm l%ig. KJ-Lsg. 
zu u. titriert das freie Jod mit Thiosulfat (V2 0 0‘n-) zuriick. (Analyst 53. 211 
bis 212.) R u h l e .

G. Frederick Smitli, Die Perchloratmelhode zur Bestimmung des Kaliums. Eine 
Kritik. Vf. bemerkt zu dcm Aufsatz von J. P. MEHLIG (C. 1 9 2 8 . I. 1074), daB das 
Perchloratvcrf. dem H 2PtCI„-Vcrf. nicht nur gleichwcrtig, sondern ihm libcrlegen ist. 
Er yermiBt ferner die Angabe der von ihm gemeinsam mit H. H. W il l a r d  aus- 
gefiihrten Bestst. der Lósliehkcit des NaC104 in A. — Die Erwiderung von J. P. M e h l ig  
weist einige von G. F. S m it h  gemachte Ausstcllungen zuriick. (Journ. chem. Edu- 
cation 5. 356—58. Urbana [Illinois], Uniy.JJ B o t t g e r .

O. Macchia, Qualitativer und quantitativer Nachweis von Barium, Calcium und 
Strontium. (Vgl. C. 19 2 7 . II. 853.) Die eingeengte Lsg. der Chloride wird in 2 Teile 
geteilt u. die qualitative Best. im einen Teil entweder so yorgenommen: Mit 1Ji g Malon- 
siiure u. konz. NH4OH wird Bariummalonat ausgefiillt, beim Versetzen des Filtrats 
Tnit der 4—5-fachen Menge CH3OH fiillt der Rest des Bariummalonats, das Sr-Salz 
fast quantitativ u. ein Teil des Ca-Salzcs. Gibt man nach dem Filtrieren zur Lsg. 
KCNO, so fiillt beim Erwarmen Ca(CNO), aus. Oder man yersetzt die mit Ammonium 
neutralisierte Lsg. bei 80—90° mit K4Fc(CN)6- 3 H 2 0 , wobci sich CaK„Fc(CN)c aus- 
schcidct. Im Filtrat wird Ba ais Chromat nachgcwicscn, im Filtrat davon das Sr ais 
Carbonat. Zwecks quantitativer Best. yersetzt man die Lsg. der Chloride bei 80—90° 
mit einer 60%ig. Lsg. von K4 Fc(CN)6-3 H 2 0 . Das ausgeschiedene CaK2Fe(CN) 6 wird 
nach dem Abfiltrieren in verd. HC1 gelost, das Ca ais Oxa]at gefallt u. ais Oxyd gewogen. 
Im Filtrat wird das B a in ammoniakal. Lsg. in der Warnie mit K 2Cr04  gefallt, nach 
dem Filtrieren in verd. HC1 gelost u. ais Sulfat wic iiblich bestimmt. Das Filtrat vom 
BaCrO., yersetzt man kochend mit NaaC03, das ausfallende SrC03  wird nach dem Fil- 
trieren u. Gliihen ais SrO gewogen. (Chcm.-Ztg. 52. 281—82. Liyorno, Kgl. Industrie- 
institut.) B e r l it z e r .

Kin’ichi Someya, Potentiometrische Bestinwiung des Cers. (Science Reports 
Tóhoku Imp. Uniy. 17 . 93—97. — C. 19 2 8 . I. 728.) W ilke.

Franz W illems, Beitrag zur Bestimmung von Oxyden im Stalil. Es wird ein nouos 
J-Verf. angegeben, das fiir Manganoxydul gute Vergleicliszahlen liefert u. gleich- 
zeitig die Best. von SiO.> u. A12 0 3  gestattet. Die Fe-Spane werden dabei mit einer 
alkoh. J-Lsg. (70 g J auf 600 ccm A.) behandelt, die vor der Verwendung dureh Fil- 
tration iiber ein geeichtes Cellafilter von den im J enthaltenen Verunreinigungen 
befreit worden ist. Das Lósen der Probe geschieht in einer diekwandigen Flasche 
unter LuftabschluB in ncutraler N 2-Atmosphare. Im Gegensatz zu friiheren Unterss. 
kann man zur Best. von S i02 u. Al20 3 im Stahl auch eine Kupferammoniumchlorid- 
lsg. benutzen, wenn man die Luft im LosungsgefiiB dureh ein neutrales Gas ersetzt. 
Hierdurch unterbleiben stórende Abscheidungen bas. Salze, u. die Yerwendung eines 
sauren Waschwassers wird unnotig. (Arch. Eisenhiittenwesen 1. 655—58. Aachen.) WlL.

Gulbrand Lunde, Mikroanalytische Bestimmungsmethoden derlEdelmdalU.fyl g 
der zu untersuchenden edelmetallarmen Gesteinsprobe wird aufs feinste zerrieben, 
mit 2 g Bleiacetat, 2 g K-Na-Carbonat u. 2 g Borax in einem unglasierten Pozellan- 
tiegel yerschmolzen. Das auf dem Boden sitzende Pb-Korn wird nach H a b e r  u . 
JAENICKE (C. 19 2 6 . II. 860) auf Porzellan unter Aufblasen von 0 2  abgetrieben u. 
schlieBlich die Perle auf eine auf einem diinnen Quarzstab befindliche kleine Borsaure- 
perle iibergefiihrt. Die tadellos kugelrunde Perle wird dureh Aufloscn der Borsaure 
in W. auf einem Objekttrager freigelegt u. kann nun mit Hilfe eines Okularmikro- 
meters ausgemessen werden. Bei langerem Erhitzen in der Borsaureperle wird das 
Ag gel. u. man erhalt eine reine Au-Perle. Aus der Differenz der Volumina kann auch 
der Ag-Geh. berechnet werden. Es gelingt nach diesem Yerf. mit groBter Sichcrheit 
noch 0,01 y Au genau zu bestimmen, d. h. 10 mg je t  Gestein. Bei der Best. yon 
Pt-Mctallen werden die Kómer mit einer bekannten Menge Ag oder Au legiert, wobei 
sich in den Borsaureperlen ebenfalls rundę Korner bilden. Schwierigkeiten bereitet 
nur die Trennung der geringen Mengen Edelmetalle. Verschiedene Auflósungsmctlioden 
fiihren aber auch hier weiter. (Metali-Wirtschaft 7 . 415— 16. Oslo, Uniy.) WlLKE.



1 9 2 8 . I . G-. A n a l t s e .  L a b o r a to r iu m . 2 6 3 5

O rganlsche Substanzen.
Laszló Ekkert, Beilrag zu den Farbenreaktionen des Alhylalkohols. Fiigt man zu 

einem Tropfen Athylalkohol 0,01 g Resorcin u. 0,5 ecm konz. H2 S04, so wird die Fl. 
beim vorsichtigen Erwarmen rosa, rubin- u. blutrot, bei Anwendung von weniger A. 
noeh rosafarben. So kann man noeh 1 mg A. naehweisen. Mcthylalkoliol gibt ebenso 
wie die hoheren Alkohole etwas andere Rkk., ebenso die Verwendung von Phenol, 
Guajacol, Pyrogallol, Brenzcatecbin, Hydrochinon anstatt Rcsorcin. (Magyar gyó- 
gyszerćsztudomjlnyi T&rsas&g iSrtesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4 . 117—18.) B e r ł .

Laszló Ekkert, Beilrag zu den Farbenreaktionen einiger Alkohole. Fiigt mnn zu
2 Tropfen hóherer Alkohole 2 ccm starksten A. u. 4 Tropfen einer alkoh. l°/0 ig. 
Aldebydlsg. u. unterschichtct mit 2 ccm konz. H 2 S04, so entstehen lebbafte Farbrkk. 
Es wurden untersucht: normaler u. Isopropylalkohol, normaler, sek., tert. Butylalkohol, 
gewóhnlicher Amylalkohol, tert. Amylalkohol, n. Heptyl-, n.-prim. u. n.-sek. Oclylalkohol 
in Rk. mit Furfurol, Salicylaldchyd, Vanillin, Saccharose, Anisaldehyd, Zimtaldehyd, 
Piperonal. Die an der Boriihrungszonc der Schichten, dann beim Schwenken u. 
Schutteln entstehenden Farben werden genau beschrieben. (Magyar gyógyszerćsztudo- 
mdnyi T&rsasiig Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 119—31. Budapest,
Univ.) B e r l it z e r .

G. Middleton und F .C .H ym as, Proben auf Unreinigkeiten im Ather. I. Probe 
auf Peroxyde. Es werden die in den Arzncibuchern der verschiedenen Lauder dafiir 
angegebenen Verff. gepriift u. ihre Empfindlichkeit vergleichcnd festgestellt. Ais bestes 
Verf. wird die Fcrrothiocyanatprobe bezeichnct. Das Reagens dazu kann auf zweierlei 
Weise hergestellt werden; man kann 30 ccm 10°/0ig. H 2 S0 4  mit 100 ccm W. im C02- 
Strome kurz aufkochen, dann darin 5 g Ferrosulfat losen u. dann 30 ccm 10%ig. Lsg. 
von K-Rhodanat zufiigen; die Lsg. hat sich gefiirbt; sie kann durch tropfenweise Zu- 
gabe von Titanochlorid bei 40° (etwa 0,03-n.) cntfiirbt werden. Zur Ausfiihrung der 
Probe gibt man 30 ccm A. in eine kleinc weiBe Glasflaseho von 35 ccm Inhalt mit 
Glasstopfen u. dann soviel des Roagenses, daB die Oberflache des A. in der Mitte des 
Halses stelit. Man schlieBt dann den Stopfcn, schiittelt gut, la.Bt 5 Minuten im Dunkeln 
stehen u. beobachtet die Farbę. Um die Verwendung des Titanochlorids zu umgehen, 
geben Vff. nocli ein zweites Verf. zur Darst. des Reagenses u. den dazu benutzten App. 
an; die Darst. geschieht aus metali. Fe, H2 S0 4  u. K-Rhodanat in einer C02-Atmosph<ire, 
wobei kcine Red. der Lsg. mehr erforderlich ist. Die so hergestcllte Lsg. ist bei Aus- 
schluB von Luft melirere Woehen haltbar u. stets sof ort brauchbar; ferner ist die Gefahr 
eines Irrtums durch einen tlberschuB an Titanochlorid nicht yorhanden. Die Emp find- 
lichkeit (bczogen auf H 20 2 in Teilen auf 1 Million) ist fiir das:

Atherperoxyd H2 0 2

Ferro-Rhodanatverf......................................................0,017 0,02
K J u. Starkę..........................................................  0,025 0,05

u. a. (Analyst 5 3 . 201—09.) RUHLE.
Ottorino Carletti, Ober eine Reaktion des Phenacetins und Acetaldehyds. Eine 

Mischung von Phenacetin (1 mg geniigt) mit Acelaldehyd farbt auf Zusatz von 2—3 ccm 
konz. H2 S0 4 diese rot, eine Farbung, welche mit der Zeit, sehnellcr bei sehwachem Er
warmen, intensiver wird. Auf Zusatz von W. fallt eine bliiulichbraune Substanz aus, 
die sich in konz. H 2 S0 4 wieder rot ltist. Dieselbe R k . geben Metaldehyd u. Paraldehyd, 
aber nicht Formaldehyd, Trioxymethylen u. Hcxamethylentetramin, u. auch nicht 
p-Aminophenol oder p-Phenctidin. (Giorn. Chim. ind. appl. 10 . 6 6 . Spezia.) R a d t .

B estand teile  v o n  Pflanzen und T ieren.
H. Bierry und A. Voskressensky, Ober die Mikrobestimrnung des freien und des

Eiiceifizuckers im Blulplasma. Man erhitzt wahrend 6  Min. 5 ccm des enteiwciBtcn 
Blutfiltrats auf dem Wasscrbad mit 2 ccm eines alkal. Cuprosalzcs u. bestimmt das
ausgesehiedene Oxydul nach der ]\Iethode MOHR-BERTRAND. Die cuproalkal. Fl.
muB immer frisch bereitet werden. Man kann so noeh 0,10—5 mg Glucose bestimmen. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 98. 744—47.) R e w a l d .

Karl Machold, Die Schicefelsaurereaklion im enleiweifiien Serum der Urdmie. 
Methode zur quantitativen Best. der Indicanamie. Die Rk. wird im Filtrat des zu 
gleiehen Teilen mit 20%ig. Trichloressigsaure versetztcn Scrums yorgenommen. 
i  ccm des Filtrats werden in einem kleinen Reagensrohrehen mit 1 ccm konz. H2 S0 4 

unterschichtet. Bei positiyem Ausfall der Rk. entsteht an der Beruhrungsstelle ein



2 6 3 6  H . A n g e w a n d te  C h e m ie . — H ,. A l l g .  ch em . T e c h n o lo g i e .  1 9 2 8 . I .

rotblauvioletter Ring, der sich beim Umsehutteln der ganzen FI. mitteilt. Die Farbę 
hat nach etwa 2 Min. ihre groBto Intensitat erreiclit u. laCt sich leicht in Amylalkohol, 
weniger in CHC13, nicht aber in A. aussehutteln. (Wien. klin. Wchschr. 41. 447—49. 
Wien, Univ.) F r a n k .

R. Douris und J. Beck, Wirkungsmechanismus der Ileagenzien in der Sero- 
diagiwslik der Syphilis. EinfluP des pjj. Alle Reagenzien fiir die Serodiagnostik der 
Syphilis haben ein pir von 4,12—5,95. Beim Zusammcnbringen dieser mit Serum 
werden die Eiweifikorper des Serums ihrem isoelektr. Punkt genahert. Es entsteht 
eine Dispersitiitsverminderung u. eine Yereinigung der Kolloidpartikel mit den Partikcln 
des Antigens. Dies ist der Yorgang, auf dem einige serodiagnost. Metlioden der Syphilis 
beruhen. (Compt. rend. Aead. Sciences 186. 257—59.) Me i e r .

Bouillenne und M. Dumont, Technik der Bestimmung des Wismuts in den wismul- 
haltigen Medikamenten, die bei der Syphilis angewendet werden. Angewandt wird eine 
Mikrotechnik, basierend auf der Farbrk. von Bi-Salzen in Ggw. von KJ. Zuerst be- 
handelt man das Salz mit HNO:l u. H2 SO., bei niedriger Temp., dann erwarmt man auf 
dem Wasserbad u. veraseht vorsichtig iiber dem Bunsenbrenner. Dies ist event. zu 
wiederholen. Dann stellt man sich eine Vcrgleichs-Bi-Lsg. ber u. eine 10%ig. KJ-Lsg. 
frei von J u. Jodat. In einer Serie von Gliisern fiigt man min 10 ccm H20  u. steigende 
Mengen der Vergleichs-Bi-Lsg., beginnend von 0,1 ccm etc., zu einer zweiten Serie 
gibt man 9, 8 , 7, 6  etc. ccm H20  u. steigende Mengen der zu untersuchenden Lsg., 
2, 3 etc. ccm. Dann fUgt man iiberall 3—4 Tropfen der KJ-Lsg. liinzu u. beobaehtet 
nach 5 Min. die eingetretene Farbung. Die so erhaltenen Resultato geben sehr gut 
ubereinstimmende Werte. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 879—80.) R e w a l d .

Ralph B. Smith, pjl-Bestimmungen in alkoholischen Lósungen. Beschroibung einer 
Methode zur pn-Best. in alkoh. Lsg., aufgebaut auf bekannten elektrometr. pn-Bestst. 
in wss. Lsgg. u. CLARKschen Puffcrlsgg. Die nach dieser Methode erhaltenen Re- 
sultate fiir die Tinkturen von Digitalis, Aconit, Strophantus u. Mutterkorn sind an- 
gegeben. (Journ. Amer. pharmac. Assoe. 17. 241— 43. Brooklyn, Squibb u .
Sons.) ' L. J o s e p h y .

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

— , Die Tdtigkeit der Physikalisch- Technischen Heichsanslalt im Jahre 1927. Auszug 
aus einem dem Kuratorium der Reichsanstalt im Marz 1928 erstatteten Bericht. 
(Ztschr. Instrumentenkunde 48. 145—66.) BÓTTGER.

F. Brauneis, Eleklrische Gasreinigung. Dio Entstaubung dor Luft u. von Hoch- 
ofen- u. anderen Gasen, sowie die Entfernung fl. Beimengungen gescliieht durch Auf- 
laden der kleinen Teilchcn u. darauffolgende Anziehung u. Entladung mit Hilfe eines 
pulsierenden Gleiclistromes von 40—60 000 V, wobei auf Einhaltung besonderer 
Feuchtigkeits- u. Temp.-Bedingungen geaehtet werden muB. Vf. besehreibt dio ver- 
schiedenen Verff., besonders ausfiihrlich das der „Elga“, Kaiserslautern, sowie die 
Methoden der ,,Lurgi“ , Frankfurt a. M., der SIEMENS-SCHUCKERT-Werke, Berlin, 
der Elektrischen Gasreinigungsgesellscliaft, Gelsenkirchen, sowie der „Oski“ A.-G., 
Hannover, u. fuhrt die Anwendungsmóglichkeiten der Gasreinigung an. (Montan. 
Rdsch. 20. 198—202. Wien.) B e r l it z e r .

R. Nitzschmann, Die Verfliissigungsverh<iUnisse einiger Gase. Vf. legt auf Grund 
einfacher Gleichungen die Verflussigungsverhaltnisse von CL, NH3, SO„, CH3Cł, 
CH3OH, CH„Cl„, Clilf., A., A. u. C6H6 unter der Annahme idealcr Gasc u. unter der 
Voraussetzung, daB das Restgas an der Yerfliissigung nicht teilninimt, in graph. Te- 
bellen fest. (Metallbórse 18. 64—65. Aussig.) ElSNER.

Giulio Morpurgo, Ober die kom.primierten und verf lussigten Gase. Mit besonderer 
Beriicksichtigung der Anforderungen bei Transport zur See. (Vgl. C. 1928. I- 1077.) 
Es werden Eigg. u. Transportbedingungen von Methylamin, CO, 0», N20  u. iV20 4 

behandelt. (Notiziario chim.-ind. 3. 79—80. Triest, R. Univ. di Studi economiei e
commerciali.) KRUGER.

— , Edelmetalle ais Katalysatoren. Einige Rkk. mit Hilfe von Pt, Ag u. Pd worden 
besprochen. (Metall-Wirtschaft 7. 421—22.) WlLKE.



1 9 2 8 . I . H j. A l l g e m e in e  c h e m is c h e  T e c h n o l o g ie . ‘2 6 3 7

Geert Braam, s’Gravenhago, Vorrichtung zum Loseri von Gasen ii i Flilssigkeiten, 
inśbesondere zur Erzeugung von Cliloncasser. In dom Absorptionsapp. wird dio FI. vor 
Bcginn dor Absorption durch den Druek des oingeloiteten Gases in ein hoher angeordnetes 
Ileseryoir geleitet, wo sic solbsttatig nach dem Absorptionsraum zuruckflioCt. Letzterer 
ist yerbunden mit diescm Rcsorvoii' u. weist ein Riihrwerk auf. (Holi. P. 17 747 
vom 7/7. 1919, ausg. 15/3. 1928.) K a u so ii.

P. L. Fauth, Dotznoim b. Wiesbaden, Wiedergewinnung von Losungsmilleln, 
die zur Extraktion von Olcn benutzt wurden. Das Ol-Liisungsm.-Gemisch wird in 
einem durch Dampfmantel beheizten zylindr. Behiilter zerstaubt, wahrend gleich- 
zeitig 1). Luft oder Gase im Gegenstrom durcbgcleitet werden. Das Losungsm. wird 
durch einen Exhaustor angesaugt u. zur Kondensation geleitet, wahrend das Ol 
durch don Trichterboden dos GefiiBes in eine darunter befindliche Sammelkammcr 
flieCt u. von dort abgolassen wird. (E. P. 285 380 vom 13/2. 1928, Auszug voroff. 
12/4. 1928. Prior. 14/2. 1927.) M. F. Mu l l e k .

W. A. W hite und W hite Oil Separators, Ltd., Hebburn-on-Tyne, Trcnnen von 
Flussigkeiten auf Grund ihrer D.D., wie Ol u. W. Man vcr\vendet hierzu einen App., 
dor eino Trcnnkammcr mit einem nach oben konyorgiercndon Teil aufwoist, dio mit einer 
odor mehrcrcn weiteron Trennkammern durch nach unten u. oben sich orstreekende 
Loitungon, die im Sinne des Flussigkeitsstromes konvergieren, yerbunden ist. (E .P . 
285 707 vom 7/6. 1927, ausg. 15/3. 1928.) K a u sc ii.

Sylvain Canteau, Frankreich, Filier fiir Luft, Ddmpfe oder Gase. Man lagort oine 
unbostimmto Zahl von Platten aus Filterstoff ubereinander im Innorn einos kanneliorten 
Korpers, in dom Luft um die Scheiben zirkulieren kann, woboi zwischen dor unteren 
u. oberen Scheibe jedes Elements ein perforierter, metali. Ring angobracht ist. (F. P. 
634 377 vom 14/5. 1927, ausg. 16/2. 1928.) K a u sc ii.

Jens Orten Bovillg, London, Appąrat zum Verdiinnen von Gasen, bestohend aus 
einer Kammer, die in Verb. steht mit einem Gase, dio verdiinnt werden sollen, auf- 
nehmonden Behiilter, zwei sich nach unten erstrcckcnden Leitungen, dio in der Kammer 
miinden u. von denen dio letztero ais Siphon wirkt, indem FI. in einer der Leitungen 
herabfallt. Am oberen Endo diesor Loitung ist eino Einfiihrungshaubo vorgesehon, 
die durch Leitungen mit dem Innem der Kammer kommuniziert. SchlieBlich sind Vorr. 
zum Offnen und SchlioBon in dor Wand zwischen den Leitungen angeordnet. (A .P . 
1 664 347 vom 10/2. 1926, ausg. 27/3. 1928. E. Prior. 27/2. 1925.) K a u sc ii.

S. G. Allen, iibort. von: W .L . deBaufre, New York, Rektifizieren vonGasen. Man 
komprimiort mehr Gas, ais roktifiziert worden soli, auf solehen Druck, daB dio Ver- 
fliissigung des Gases durch die Kuhlwirkung des der Roktifikation unterworfencn Gases 
gesiehort ist. Wiirmoverluste werden durch einen iiuBeren KuhlkroisprozoB ersetzt. 
(E. P. 285 468 vom 11/10. 1927, Auszug yeróff. 12/4. 1928. Prior. 18/2. 1927.) K au .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Reinigen von Gasen (Industriegasen) yon H2S 
u. NH3  durch eino wss. Lsg. von (NH4 )2 S0 3  u. NH,,HS03  (Vorhiiltnis der S 02: NH 3  =  
1:1,2: 1,75) ais Waschmittel. (E. P. 285 999 vom 26/11. 1926, ausg. 22/3. 1928.) K au .

Elektrische Gasreinigungs-G. m. b. H., Berlin-Gharlottonburg, und H .R oh- 
mann, Saarbriickcn, Elektrische Gasreinigung. 1. dad. gek., das MinimumjKitential 
u. Uberschlagspotential der Spriihelektroden an hintcreinandcrliegenden Stellen der 
Abscheidungsapparatur dem abnohmenden Staubgohalt dorartig angepaBt oder ein- 
gestellt zunehmen, daB alle Spruheloktroden mit einer u. dersolben angelegten Spannung 
gunstiges Spriihen u. giinstigo Abschcidung orgeben. — 2. dad. gek., daB dio ent- 
sprechendo Veranderlichkcit der Spruhelektrodon durch Venvendung von Spruli- 
drahten yerschiedenor Dioke bowirkt wird. — 3. gek. durch die Verwendung von 
Spitzen yorschiedener Scharfe ais Spruheloktroden. — 4. gek. durch dio Vorwcndung 
versehieden stark geheizter Spriihelektroden. — Der techn. Yorteil dieses Verf. bestcht 
darin, daB es moglieh ist, eino Gasreinigungsanlage mit einer einzigen angelegten 
Spannung in allen Teilen fiir giinstige Abschcidung nutzbar zu maehen. (D .R .P . 
458876 KI. 12e vom 14/10. 1922, ausg. 21/4. 1928.) K a u sc ii.

Hertha Molier, Arnold Luyken, Gertrud Luyken, Ernst Luyken, Nora Lam- 
ping, Brackwede, Westf., Ilse Vogg-Castendyk, Domach b. Basel, Irmgard Freude, 
Magdeburg, Fritz-Karl Castendyk, Bielefeld, Hendrich Luyken, Gerda Luyken, 
Elisabeth Luyken und Johann Luyken, Reinbek, Verfahren und Vorrichtung zur 
Abscheidung von Schwebekórpern aus elektrisch isolierenden, insbesondere gasformigen 
Flussigkeiten im elektrisćhen Ilochspannungsstromfeld. Verf., mit Tempcrierung der 
Elektroden, insbesondere der Ausscheideelektroden, 1 . dad. gek., daB ais Tcmperier-
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mittel entstehender oder sich niederschlagender Dampf gewahlt wird. — 2. dad. gek., 
daB der entstehende oder sich kondensierende Dampf eine thermodynam. Zustands- 
anderung in einer Dampfmaschine erfahrt. — 3. dad. gek., daB die Ausscheideelek- 
troden ais Refrigerator oder Kondensator einer mit dem Temperiermittel betriebenen 
Kuhlmaschine dienen. — 4. dad. gek., daB die an der Ausscheideelektrode sich an- 
setzenden, in W. schwer 1. Korper dureh eine Rieselfl. beseitigt werden, welche ais 
Losungsm. fur die sich ansetzenden Kórpcr oder einen Teił solchcr wirkt. — 5. dad. 
gek., daB zur Beseitigung teerartiger oder teerhaltiger Kórper Teeról ais Rieselfl. dient.
— 6 . dad. gek., daB gegen Yereisung der Elektrodenflachen an sich bekannte Kalte- 
lsgg., wie z. B. CaCl,, Glycerin u. dgl., oder gegen Verkalkung ein Kesselsteinmittel 
der Rieselfl. zugesetzt wird. — 7. dad. gek., daB die Auffang- oder Abfuhrungsvorr. 
fur die abgeschdedenen u. von den Elektroden losgelosten Schwebekorper oder die 
Rieselfl. selbst besonders temperiert wird. — 8 . Verf. zur Gewinnung von Teer oder 
anderen Destillationsprodd.. dad. gek., daB die damit beladenen Gase unter die Temp. 
tief sd. Bestandteile abgekuhlt werden u. die gebildeten Schwebekórper auf eine Aus
scheideelektrode von so hoher Ubertemp. niedergeschlagen werden, daB ein hin- 
reichender Ablauf derselben gesichert ist. (D. R. P. 458 887 KI. 1 2 e vom 4/9. 1921, 
ausg. 24/4. 1928. A  Prior. 5/12. 192S.) K a u s c h .

Heinrich Zschocke, Kaiserslautern, Spriihdektrode fur elektrische Gasreinigung, 
bei welcher iiber einem zentralen Draht Reihkorperchen aus leitendem Materiał auf- 
gebracht sind, dad. gek., daB diese Reihkorperchen zylindr. oder kugelfónnige Gestalt 
besitzen. — Die Reihkórper haben den Zweck, den zentralen luhrungsdralit vor schad- 
lichen Einww. (Lichtbogen, Korrosionen, Yerschmutzung) zu schiitzen, andererseits 
wirkt ihre AuBenseite ais Spriihflachę fiir den hochgespannten Strom, jedoch nicht 
infolge der Spitzenwrkg., sondern — genugend geringen AuBendurchmesser voraus- 
gesetzt — infolge des bekannten Koronaeffektes. (D. R. P. 458 948 KI. 12e vom 10/5. 
1924, ausg. 23/4. 1928.) K a u s c h .

Soc. pour l ’Exploitation des Procedes fidouard Urbain, Paris, Absorption 
von Gasen dureh poróse, fesle Stoffe. Man legt einen Absorptionsgrad der Kohle fest u. 
andert die Geschwindigkeit des Gasstromes so lange, bis der obige Absorptionsgrad 
erreicht, aber nicht uberschritten ist. (F. P. 634 424 vom 17/9. 1926, ausg. 17/2. 
1928.) K a u s c h .

Piron Coal DestiUation Systems, Inc.. ubert. von: Em il Piron, New York, 
Apparat zum Absorbieren von Fliissigkeiten aus Gasen dureh Absorptionsmittd. Der App. 
besteht aus einem wagerechten, gelochten Element mit EinlaB an der einen u. AuslaB 
an der anderen Seite. Zwisehen beiden sind Fuhnmgen, die das Absorptionsmittel in 
mehrere beschrankte Strome aufteilen, die dureh das Element strómen. (A. P. 1664483 
vom 30/9. 1921, ausg. 3/4. 1928.) K a u s c h .

Biittner-W erke A.-G., Urdingen a. Rh., Trockentrommel mit Einrichlung zur 
K-uhlung des Gutes vor dem Ausfall. Der in bekannter Weise mit einem geschlossenen 
AuBenmantel versehene LuftabschluBteil am Austragsende der Trommel ist von 
einem zylindr. oder kegelfórmigen Mantel umgeben, so daB ein Ringraum gebildet 
wird, dureh den das Trockengut unter Einw. eines Kuhlluftstromes hindurchtritt. 
Die Kiihltrommel ist am Einfallende des Gutes dureh eine Stirnwand abgeschlossen, 
die eine Offnung fiir den Austritt der Troeken- u. Kuhlluft freilaBt. Die der Kuhl- 
trommeleinmundung gegentiberliegende Wand des Ausfallgehauses ist mit regulier- 
baren Eintrittsóffnungen fur die Kuhlluft yersehen. (D. R. P. 458 071 KI. 82a 
Tom 28/12. 1926, ausg. 29/3. 1928.) M. F. Mu l l e r .

V olim ar Hanig & Comp., Heidenau, Umlaufende Extraktionstrommel mit dureh 
eine seitliche Offnung einschiebbarem Filtertrager, dad. gek., daB der Filtertrager 
aus einer einzigen ebenen oder nur schwach geknimmten Siebplatte besteht. — Der im 
prakt. Betrieb sehr unangenehm empfundene t)belstand der nicht Tollkommenen u. 
ungleichmaBigen Absaugung wird dureh die gek. Konstruktion beseitigt, bei der die 
gesamte FiJterilache in Wirksamkeit bleibt, bis der letzte Rest an Fl. abgesaugt ist, 
ohne daB ein vorzeitiges Nachstromen von Luft auftreten kann. (D. R. P. 458 997 
KI. 12c Tom 11/10. 1923, ausg. 23/4. 1928.) K a u s c h .

Isola-G. m. b. H., Deutschland, Isoliersloffe. Mg enthaltende Stoffe, wie Dolomit, 
Homblende, Magnesit u. dgL werden geschmolzen u. zu Faden gezogen. Die M. wider- 
steht Tempp. bis 1600° u. kann auch ais saurebestandiger Filterstoff verwendet werden. 
(F. P. 634 542 vom 17/5. 1927, ausg. 20/2. 1928.) K u h l ik g .
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Silica Gel Corp., Baltimore, V. St. A., Kiihlverfahren, boi dem oin Kaltemittel 
aus einer fcinporigon festen Substanz in dampfformigem Zustande ausgetrieben u. von 
ihr wieder adsorbiert wird, dad. gek., daB die Zeiton der Austreibung des Kaltemittels 
selbsttatig geregelt werden n. zwar mit Hilfe von temperatur-, druck- u. fiillungs- 
abhangigen Sehaltmitteln. — 16 weitore Anspruche betreffen Ausfuhrungsformen 
des Verf. u. Vorr. fiir dessen Ausfiihrung. (D. R. P. 457 681 KI. 17 a vom 12/3. 1926, 
ausg. 26/3. 1928. A. Priorr. 11/3. u. 28/10. 1925.) K a u s c h .

A. Einstein und L. Szilard, Berlin, K-iihlmittel. Man verwendet organ. Stoffe 
(CH3 OH, Oktylalkohol, hoher molekularo Paraffine, Isoamylester oder andere 
Ester oder Glykol u. CHBr3) ais Losungsm. oder Kaltemittel, so daB das Kaltemittel 
in Lsg. geht ohne chem. Wrkg. u. ein Hochpartialdruck des Kaltemitteldampfes erhalten 
wird. Diese Kiihlmittel werden in gewóhnlichen Absorptionssystemen angewendet. 
(E. P. 284 222 vom 24/1. 1928, Auszug veróff. 21/3.1928. Prior. 24/1. 1927.) K a u s c h .

Markus Brutzkus, Berlin-Lichterfelde, Ausfiihrung von chemischen Iłeaktionen. 
Kompressor zur Ausfiihrung von chem. Rkk. nach dem D. R. P. 389 294, dad. gek., 
daB am Endo des Kompressionsraumes elektr. Pole eingebaut werden, welche durch 
ein vom Kompressorkolben unabhiingiges Steuerorgan in Richtungen von- oder zu- 
einandor bowegt werdon. — In diesem Kompressor konnen z. B. 0 3  oder NO erzeugt
werden. (D.R. P. 458 844 KI. 12g vom 23/12. 1919, ausg. 21/4. 1928. Zus. zu D. R. P.
389294; C. 1924. I. 1429.) K a u s c h .

George-Sylvin Loy, Frankreich (Seine), Dwchfuhrung thermisclber Reaktionen 
zmscltcn -puherisierten Stoffen und einem Gase, z. B. Destillation eines staubfórmigen 
Brennstoffs oder Herst. von Ca-Cyanamid aus staubfórmigem Ca-Carbid u. Stick- 
stoff oder Calcinierung yon Stoffen allor Art. Das staubfórmige Materiał wird mittels 
einer Transportschnecke in einon Kanał befordert, der von einem in einem beheizten 
Schlangensystem erhitzten Gase bcstrichen wird, wobei das feste Materiał von dem 
Gase in eine Rk.-Kammer befordert wird. Dic groberen Antoile sammeln sich auf 
dem geneigten Boden der Mischkammer an u. gelangen nach weiterem Zerkleinern 
in den Beschickungsraum zuruck. (F. P. 569 342 vom 17/10. 1922, ausg. 10/4. 
1924.) M. F. Mu l l e r .

II. G ew erbehygiene; Itettungsweseii.
Felix Fritz, Eine selbstłdtige Feuerloscheinrichtung aus dem Jahre 1721. Vf. gibt 

eine in den Memoires Acad. Sciences von 1722 beschriebcne Feuerloscheinrichtung 
wieder, die am 10/12.1722 von 2 Dcutschen in Paris vorgefiihrt wurde. Durch den Brand 
wurde in einem EisengefaB Pulver zur Explosion gebracht. Dicses befand sich im Innern 
eines Wasserfasses, so daB durch die Esplosion das W. umhergeschleudert wurde. Zur 
Erhohung der Loschwirkung wurde dem W. ein aus Alaun, Vitriol, Mennige, Kreide, 
Holzasche, Salpeter bestehendes Pulver zugesetzt. (Chem.-Ztg. 52. 281. Berlin.) B e r l .

H. Kolln, Der Feuerloscher in der Lackfabrik. Mit Abbildungen versohonor Aufsatz 
iiber die hauptsśichlich angewandten 5 Apparatetypcn. 1. N a B l ó s c h e r  mit wss. 
Loschfl., bestehend aus Bicarbonat u. Salzsiiure. Nachteile durch event. Korrosion 
der Loschfl., sowie dereń elektr. Leitfahigkeit (KurzschluB- u. Schlaggefahr).
2. F e u c h t l o s c h e r  mit nichtwss. Fil., aus Chlorkohlenwasserstoffen (Tetra- 
chlorkolilenstoff, Brommethyl) unter Kohlensaure- oder eigenem Druck bestehend. 
Nachteile: schnelle Verdampfung, narkot. u. giftige Wrkg. 3. T r o c k e n l ó s c h e r  
mit pulveriger Loschsubstanz, auf der Abspaltung von C02 aus Bicarbonaten in der 
Hitze beruhend. Nachteile die umstandlichere Inbetriebsetzung u. kiirzere Spritz- 
weite. 4. S c h a u m l o s c h e r .  Grundlage der NaBlóscher, durch Zusatz dextrin- 
artiger Schaumkórper wird mit der entwickelten C02  ein zaher Schlamm gebildet. 
Nachteile sind die des NaBloschers. 5. K u h l l ó s c h e r ,  die durch Kohlensaure- 
schneebldg. sehr starkę Kalte hervorrufen. Frei von den Nachteilen der ubrigen, 
doch muB mit dem App. sehr nahe ans Feuer herangegangen werden. (Farben-Ztg. 
33. 1791—94.) ________________  K ónig.

A. C. Handley, Mirfield, Yorkshire, Filłrieren und Befeuchien von Luft usw. 
łlan yerwendet hierbei einen Korper aus gegebenenfalls befeuchtetcr Kokosfaser in 
einem offenen Bohaltor. (E. P. 285 561 vom 17/11. 1926, ausg. 15/3. 1928.) K a u s c h .

S Jacob Schwarzkopf, Elmshorn, HersteUung eines Slaubbiiidemittełs, dad. gek., 
daB man staubbindende Fil. oder Ole mit Kaffeeschale yerarbeitet. — Gemische von
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90—94% Kaffeeschale u. 6 — 10% Ol bilden stark wirkende, billige Staubbindemittel. 
(D. R. P. 458 805 KI. 30i vom 13/6. 1925, ausg. 18/4. 1928.) K u h l in g .

Feiix Neuville, Frankrcich (Seino), Schaumfeuerloschgerdt, bestehend aus einem 
zylindr. Jlantel mit Spritzvorr. u. Wasserzuleitung, der in einem fabrbaren Gestell 
aufgehangt ist. In dem Mantel befindet sich ein herausnehmbarer Einsatz, mit Feuer- 
loschpulver gefiillt, der in einfacher Weise nach dem Entleeren durch einen neuen 
ersetzt werden kann. (F. P. 634428 vom 18/9. 1926, ausg. 17/2. 1928.) M. F. Mii.

HI. E lektrotechnik.
G. W . Vinal und c. L. Snyder, Ein fiu fi der Temperatur und and er er Umstande 

auf die Leistungsfdhigkeit von Akkumulatoren. Durch die Anwendung yon Akkumula- 
toren in Aeroplanen in groBen Hohen wurde diese Unters. yeranlaCt. In Glasbehaltern, 
die von aufien gekiihlt wurden, wurde bei einem spezif. Gewicht der Saure von 1,315,
1,240 u. 1,140 die Entladung mit 0,25, 0,5 u. 2 Amp. yerfolgt, die Kapazitat der ein- 
zelnen Platten an einer Cd-Elektrode gemessen. Die Kapazitat sinkt stark mit der 
Temp., bei den positiven Platten am stiirksten bei s — 1,140, bei den negatiyen bei 
s =  1,315, es ist also, wie auch die Erfahrung gezeigt hat, das s von groBem EinfluB. 
Ein Schaubild zeigt fiir -|— u. — Platte den Zusammenhang zwischen Temp.-Koeffizient 
der Kapazitatsanderung u. der Saurekonz., woraus hervorgelit, daB hier bei der ent- 
gegengesetzten Richtung fiir u. — Platte ein Mittelwert angewandt werden muB, 
etwa bei 1,280. Bei gleichbleibender Temp. sinkt bei der -{--Platte die Kapazitat 
mit der Konz. u. steigt bei der — Platte bis zu einem Masimum bei s — 1,20. Die 
Viscositat der FI. ist wegen der Diffusion wichtig, ihr Temp.-Koeffizient ist am gc- 
ringsten bei s =  1,20—1,25. Bei Betrachtung der ganzen Zclle zeigt sich in den Inter- 
yallen von 50—25° u. 25—0° eine auffallende Dbereinstimmung in dem MaBe der 
Kapazitatsabnahme u. Viscositatszunahme. In den Poren der -j—Platten kann in- 
folge der Saure verdiinnung im Verlauf der Entladung ein órtliches Gefrieren (u. da mit 
die Plattenzerstórung) rascher ais im Hauptteil der FI. eintreten. (Trans. Amer. 
electrochem. Soe. 53 . 12 Seiten Sep.) B e r l it z e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius Drucker,
Koln), Reinigen der Sole von Magtiesium- und Calciumsalzen fiir den Belrieb von elektro- 
lytischen Zellen, dad. gek., daB die Solo mit Natriumfluorid gesattigt u. von den hierbei 
ausfallenden Magnesium- u. Calciumfluoriden getrennt wird. — In 1000 kg chlorgesattigte 
Sole von 33° / 0  NaCl-Geh. mit 80 mg JIgCl2  u. 180 mg CaCl„ im Liter werden 1,5 kg 
Natriumfluorid verruhrt; man laBt absitzen u. filtriert. Im Filtrat ist der MgC]2 -Geh. 
unter 10 mg Msr(OH)2, derCaCl2-Geh. unter 12 mg Ca(OH) 2 im Liter gesunken. (D. R. P. 
458 435 Ki. 121 vom 30/9. 1926, ausg. 11/4. 1928.) ' S c h a l l .

Co. Lorraine de Charbons, Lampes et Appareillages Electriąues, Paris, 
Kohleelektroden. Bei Kohleelektroden, welche mit einem festen Depolarisationsmittel, 
wie Braunstein-Graphit, bekleidet sind, wrird die Elektrode mit einer Reihe von gruben- 
formigen Verticfnngen yersehen, um besseres Anhaften der Depolarisationsmittel 
zu bewirken. (E .P .2 8 5  415 vom 17/3. 1927, Auszug veróff. 12/4. 1928. Prior. 16/2.
1927.) " K u h l in g .

Fredericksen Co., iibert. von: Arthur A. Schupp, Saginaw, V. St. A., Selbst- 
schmierende Biirsten fiir elektrische Gcneruloren und Motore. Die Biirsten werden aus 
Legierungen von Cu u. Pb gegossen, welche von diesen Metallen nicht weniger ais je 
40% enthalten u. im wesentliehen frei sind von C oder Graphit. (A. P. 1 664 708 vom 
2/4. 1924, ausg. 3/4. 1928.) K u h l in g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Formbare Kórper 
aus schu-er schmdzbaren Metallen. (E. P . 200 879 vom 24/3. 1922, ausg. 16/8. 1923.
— C. 1924. I. 695.) K u h l in g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Formbare Korper aus 
sehicer schmdzbaren Metallen. Beim Verf. gemaB dem Hauptpatent befindet sich der 
Einzelkrystall des scliwer schm. Metalles in der strómenden Atmosphiire eines Gemisches 
der dissoziierbaren Yerb. eines schwer sehm. Metalles u. von N2. Die dissoziierbare 
.Metallverb., vorzugsweise WC16, wird mittels eines Bades von K N03, NaN03  erhitzt. 
(E. P. 284 990 vom 24/1. 1928, Auszug veroff. 4/4. 1928. Prior. 7/2. 1927. Zus. zu
E. P. 200 879; vorst. Ref.) K u h l in g .
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W estinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, tibert. von: Malcolm N. Rich, East 
Orangc, V. St. A , Metallfuden fiir Gliihlampen, Entladungsróhren usw. Gchammerto 
u. im Strom von H,, reduzierte Motali-, besonders Wolframsta.be werden durch gcoigneto 
MaBnahmen von C u. H„ befreit, welcho von ihrcr Oborflacho ais Carbid, Hydriir usw. 
gcbunden worden sind, vorzugsweise dadurch, daB sie boi der Elektrolyse von Alkali- 
lauge o. dgl. ais Anoden geschaltet werden. Die aus so behandelten Staben gezogencn 
Faden yerdampfen beim Gebrauch in den Lampen usw. erheblich weniger u. besitzen 
groBere Festigkoit u. Haltbarkeit ais in bekannter Woise hergestellte Faden. (A P 
1 663 564 vom 30/10. 1925, ausg. 27/3. 1928.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sammlerplatten. Eine rocht- 
eckige Form ist durch Langs- u. Qucrwiinde in eine Anzahl prismat. Hohlraume geteilt. 
Diese Hohlraume fiillt man mit geschmolzenen Legierungcn von Pb u. Na o. dgl. Nach 
Abkiihlung werden dio Langs- u. Quer\vandc ontfernt u. dic dadurch entstandenen 
Hohlraume mit Pb ausgegosson. Nach erneutem Abkiihlen wird der Bloclc zorsagt 
u. die Bleinatrium- o. dgl. -legierung zersetzt. Man kann auch in umgekehrtcr Richtung 
erst das Bleigitter durch UmgioBon prismat. Fiillkorper bilden, letztere entfernon u. 
die entstandenen Hohlraumo mit der Bloilegiorung ausgieBon. Das Bleigitter wird 
zweckmaBig mit einer Sehutzschicht von PbO, Pb02, PbS oder PbS04 versehen. (E. PP.
284 352 vom 28/1. 1928, Auszug yeroff. 21/3. 1928. Prior. 28/1. 1927 u. 285 354 [Zus.- 
Pat.] vom 13/2. 1928, Auszug vcrdff. 12/4. 1928. Prior. 12/2. 1927.) K u h l in g .

C. H. F. Muller, Hamburg, Gluhkcithoden. Zur Horst, der Gluhkabhoden vorwondet 
man Faden oder Drahte aus W, Mo o. dgl., donon U oder Vorbb. des U zugesetzt sind. 
Der Zu3 atz erleichtert die mechan. Bearbeitung dor Fiidon oder Drahte, die Faden 
usw. sind nicht empfindlieh gegen Gasspuren u. konnen ohne Beeintrachtigung der 
Emissionsfahigkeit iiberhitzt werden. (Oe. P. 109 080 vom 19/3. 1925, ausg. 10/3. 
1928. D. Prior. 12/3. 1925.) K u h l in g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Hauptniederlassung in Berlin, Zweignieder- 
lassung in Wien, Gluhlcathoden. Aus hochschm. Metali hergestellte Gliihfiidcn wordon 
mit einem (jborzug von Hf versehen, welches aus Vorbb., z. B. dom Oxyd des Hf, 
raittels Alkalimetalles gewonnen ist. In dieser Weise hergostelltes metali. Hf besitzt 
eino groBere Emissionsfahigkeit ais mittels anderer, z. B. kohlonstoffhaltiger Reduktions- 
mittel gewonnene3 . (O e.P . 109 083 vom 14/10. 1925, ausg. 10/3. 1928. D. Prior. 
17/12. 1924.) K u h l i n g .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, tibert. von: W illiam Benjamin Gero, 
East Orange, V. St. A., Elektronen aussendende Korper. Etwa 1% Th2 0 3  onthaltendes 
pulverformiges W. oder ahnliche Mischungen werden zu Barren gepreBt, im Vakuum 
in oiner Atmosphare von H , o. dgl. mittels durchgeleiteten Stromes gesintert, an- 
schlieBend in der Atmosphare eines kohlenstoffhaltigen Gases oder Dampfes, z. 15. 
in Benzindampf erhitzt u. zu Faden oder Bandem verarbeitet. (A. P. 1 663 547
vom 17/7._ 1923, ausg. 27/3. 1928.) K u h l in g .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanion, iibert. von: Charles V. Iredell, 
Bloomfield, V. St. A., Elektronen aussendende Korper. Pulverformiges W 0 3  wird mit 
einer Lsg. getrankt, welcho dio etwa 1  ° / 0  Th2 0 3 u. 0,01—0,03% des Oxydes einer seltenen 
Erde, z. B. Ce2 0 3, entsprechende Menge Nitrat enthalt, die Mischung getrocknet, boi 
900—1000° im Muffelofen gegliiht u. anschlieBend im Strom vom H2  bei 1000° gegliiht, 
wobei nur das W 0 3 zu Metali reduziert wird. Die Erzeugnisse werden in ublicher Art 
zu Faden oder Bandem verarbeitet. Sie senden 10—40% mehr Elektronen aus ais 
Th2 0 3  enthaltendes W, welchem kein Oxyd der seltenen Erden beigemischt ist. (A. P.
1 663 553 vom 24/2. 1927, ausg. 27/3. 1928.) K u h l in g .

IV. W asser; Abwasser.
A. H. W. Aten, Eleklroosmotische Wasserreinigung. Vf. iiberprufte einen von der 

SlEMENS-Elektro-Osmose G. m. b. H. in den Handel gebraehten App., bei welchem 
die gel. Salze durch den elektr. Strom aus dem W. entfernt werden. Eine Tabelle 
bringt das Zahlenmaterial. Es mirde FluBwasser u. Dunenwasser gereinigt. Die 
Verss. zeigen, daB der App. W. liefem kann von einer Reinheit, die nur wenig der 
von dest. W. nachsteht. Der App. zeigt jedoch im Gebrauch verschiedene Ubel- 
stande, von denen der groBte die Zerstorung der anod. Diaphragmen durch Cl2  ist. 
Energieyerbrauch fiir 15 1 gereinigtes W. =  1  kwh. Bzgl. des Energie- u. W.-Verbrauchs 
wird die elektroosmot. W.-Reinigung bei n. Elektrizitats- u. Gaspreisen yorteilhafter
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sein. Infolge der Kosten fiir dłc App. u. besonders fiir Uberwachung u. Instandluiltung 
wird das Yerf. im Nachteil sein. Vf. gibt schlieBlich eine Theorie der Arbeitsvorgiinge 
in dem App. Obwohl man mit einem App. mit Diaphragmen, dio eine bessero selek- 
tive Durchlassigkeit fur positive u. negatiye Ionon besitzen, bessere Ergebnisse wiirde 
crzieleń konnen, arbcitet der App., so wie er ist, was die Reinigung von W. anbclangt, 
boreits sehr ausreiehend. (Chem. Weekbl. 25. 211—19. Amsterdam, Śtadt. Elcktrizitats- 
werke.) K. W O LI'.

O. Neumeyer, Ober kleine Hauswasserenteisenungsanlagen mit freier Iłieselung. 
Besehreibung des bekannten DUNBARschen Fasses mit seinen neuartigon Abanderungen, 
die bis zur Ermogliehung eines selbsttiitigen Betriebes mit Riickspiilung gehen. (KI. 
Mitt. Ver. Wasseryersorg. Abwasserbeseitig. 4. 24—30. Berlin-Dahlem, Landesanstalt 
f. Wasser-, Boden- u. Luftliyg., Wassorteehn. Abtlg.) SPLITTGERBER.

A. Battige, Die Enthartung des IFassers ju r Kleinbedarf. Nach Aufstollung der 
These, daB eine Enthartung von W. nieht nur fiir die Dampfkesselspeisung, sondem 
aucli fiir dio Behandlung von Industricprodd. der yerscliiedensten Art notwendig ist, 
liiBt Vf. die Besehreibung einer auf k. Wege mit Kalk u. Soda arbeitenden ganz ein- 
fachen Enthartungseinrichtung folgen. (Apparatebau 40. 89—90. Berlin-Trcptow.) Sl'L.

E. Remy, Ober die Bewertung des Reinigungseffektes biologischer Klaranlagen 
auf Grund der ehemischen Untersuchung. tłbersieht iiber die wichtigsten Methoden. 
(Metallborse 18. 120—21. 176—77. 232—33.) E is n e r .

Friedrich Bamberg, Berlin-Wilmersdorf, Enteisenung von Wasser dureh Be- 
liiftung in oinem goschlossenen GefiiB unter Druck u. Filtrieren auf ein offenes Filter. 
(D. R. P. 458 874 KI. 85b vom 14/8. 1925, ausg. 20/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Oskar Ritschel, Duisburg, Marmorróhrenfilter zum Einbau in Nulzwasserleitungen 
zur Bindung der freien aggressiven Kohlensaure. Das Filter besteht aus engen, 
yertikalen, schlangenfórmig miteinander vorbundenen Rohren, dio mit Marmor, 
Natriumsilicat in fester Form ais Na2 Si0 3 oder dgl. gefiillt sind. Dio freie aggressivo 
C02 wird ais Bicarbonat gebunden. (D. R. P. 458 510 KI. 85b vom 29/5. 1926, ausg. 
13/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Ruhlandwerk A.-G., Berlin, Vorrichtung zum JRegenerieren der Filtermassc von 
Filtern zum Enthdrtcn' mn Wasser. Das Filtergehauso ist mit einem vorzugsweiso 
trichterfórmig gestaltoten, die Regenerierfl. aufnehmenden GefiiB dureh ein Rohr 
mit cingeschaltetem Dreiwogeliahn yerbunden, der dureh entsprecliende Einstellung 
nach beendeter Regonerierung u. Zufiihrung von Waschwasser zum Einloiten des zu 
enthartenden W. in das Filtergehauso u. dureh dio Filtermasse dient. (D. R. P. 
458017 KI. 85b vom 27/10. 1926, ausg. 20/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

V. Anorganische Industrie.
— , Untersuchung iiber den Kammcrprozefi der Schwefelsauregewinnung. Bericht 

iiber Untorss. von M. Matsui, besonders iibor don Salpetrigsauredampfdruck der 
Nitrose, dessen Beeinflussung dureh Temp., Schwefelsaurekonz. u. N-Geh. der Nitrose 
u. der annahernden Berechnung aus den genannten Faktoren. Die Salpetrigsaure- 
tension ist fast gleich an allen Stellen der Kammer, wie es auch mit S 0 2  der Fali ist. 
Vom Stickstoffverlust sind 80—9 0 %  auf das Entweichen ais unabsorbiertes Stickstoff- 
peroxyd im GAY-LuSSAC-Turm zuruckzufiihrcn. 86—9 2 %  der Gesamtkiihlung
erfolgte dureh die Bleiwand, was etwa 370 Calorien per kg erzeugter Saure von 
50° Be entsprieht. Die Kiihlwrkg. betrug etwa 4—5 Calorien je Stde. u. qm der Blei
wand auf 1° Temp.-Differcnz derselben. Beste Kiihlmethode ist das Einspritzen 
kalter Saure in die Kammer. Die giinstige Wrkg. der Kiihlung ist beim Turmsystein 
ausgepragter ais beim Kammersystem. Empfohlen wird das Doppelringsystem fiir 
die dureh die Reihe von Tiirmen zirkulierende Saure. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 30 [1927]. 134— 36.) B loch .

C. M. Hoff, Die Entwicklung des Verfahrens und der Einrichtung fiir die UersteUung 
chemisch reiner Saure dureh eleklrische Desiillation. Verschiedene Nachtcile des bisher 
ausgeiibten Destillationsverf., besonders der groBe Kohlenyerbrauch, bewogen Vf. 
zur Auffindung eines neuen, das im GroBen zur Gewinnung yon chem. reiner HCl 
benutzt wird. Dureh ein Beobachtungsglas floB die rohe Saure in einen Destillierbehśilter, 
der aus 2 dureh Asbest gedichteten Teilen eines Granitbloeks bestand, in dem die Saure 
dureh einen Wechselstrom yon 110 V u. bis zu 600 Amp. erhitzt wurde, der zwischen
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2 graphitierten Kohleelektroden von 0,093 qm Flachę iiberging. Die Dampfe wurden 
durch cincn tónernen Verteiler in 4 senkrcchten, wassergekiihlten Pyrexi'6 hren von 
76 mm Durchmesscr u. 3 m Lange kondensicrt, dann durch ein KontrollgefaB mit 
Schwimmcr u. in die Vorratsflaschen geleitet. Die Ausbeute an Saure war 99% der 
angewandten, 1/s hiervon, das alle Unreinigkeiten enthielt, wurde standig entfernt. 
Dic stiindliche Leistung war iiber 90 kg, es ist gegen friiher nur 1/, der Arbeiter er- 
fordcrlich, die Betricbskosten sind auf 1 / 3  gesunken. Beim Dcstillieren von H N 0 3 

erfolgt wohl durch die hóhere Temp. ein ofteres Springen der Rctorten u. eine raschere 
Abnutzung der Elektroden. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 53. 24 Seiten. Sp. Cleve- 
land, Ohio, Grasselli Chemical Co.) B e r l it z e r .

Heinrich Molitor, Die Oberfiihrung von Kalkstickstoff in Ammoniak. tjbersieht 
iiber die in der Praxis venvendeten Apparaturen. (Metallborse 18. 397—98. 566 
bis 567.) E is n e r .

W. Landgraeber, Graphit, sein Vorkommen und seine Bedeulung. Wahrend Ceylon- 
graphit so rein ist, daB er direkter Verwendung fahig ist, bediirfen die Prodd. der 
anderen Fundstatten mit einem urspriinglichen C-Gehalt von 10—30% einer Lauterung 
u. C-Anreicherung. Durch Malilen u. Sieben wird ein ,,Elins“ yon 80—95% neben 
Staub mit 20—35% C erhalten; letztercn reinigt man neuerdings durch Schwimm- 
aufbercitung unter Anwendung eines einfachen u. billigen kreosothaltigen Braunkohlen- 
teeróls mit minimalen Verlustcn. Auch auf nassem Wege nach den Methodcn der Erz- 
aufbereitung durch Mahlen unter W.-Zusatz u. auf Sehiittelherden u. Schuttelsieben 
mit nachfolgender Behandlung im Dreliofen kann ein Reinheitsgrad von 80—90% 
crziclt werden. (Montan. Rdsch. 20. 223—24. Miinchen.) BoRNSTEIN.

W ilhelm Kolb, Sckwefdnatrium. Vf. beschreibt ausfiihrlich ein techn. Verf. 
der Herst. von Scliwefclnatrium durch Red. von Na„S04  mit C im Flammofen. (Metall- 
borsc 18. 173—74. 230—31. 285—86. 398—400. 456—57. 566—68.) E is n e r .

— , Anwendung des Chlors bei der Gemnnung von Tonerde aus Ton. Kurze Be- 
schrcibung des Verf. von T. Suzuki u. Mitarboitern. Der gemalilene Ton wird im 
elektr. Ofen mit Koks oder Holzkohle erhitzt, der groBere Teil des Fe u. Si werden 
zu Ferrosilicium reduziert, welchcs sich' am Boden ansammelt u. abgelassen werden 
kann. Die oben schwimmenden Klumpen von roher Tonerde werden bei 200—400° 
mit einem Strom von Chlorgas behandelt, wobei die noch ais Verunreinigung sich 
findenden Teile von Fe u. Si in Chloride iibergehen, die sich yerfliichtigen u. auf- 
gefangen werden. Das so erhaltene Aluminiumoxyd ist sehr rein (FeO 0,06%, S i0 2

0,02%), kann leicht gepulvert werden u. ist 1. in Kryolith. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 30 [1927]. 133.) B lo ch .

Koki Kudoh, Osaka, Japan, Herslellung von Gas mit hohem Schwej'eldioxydgehalt. 
(D .R .P. 458757 KI. 12i vom 25/8. 1925, ausg. 19/4. 1928. — C. 1926. II. 633.) Ka.

Soc. Gśnórale Metallurgiętue de Hoboken, Hoboken-les-Auvcrs, Belgien, 
iibert. von: H. Petersen, Berlin-Steglitz, Schicefelsdure. Eine Lsg. von Stickoxyden 
in H2 S0 4 von 54—63° Be wird in die in den Bleikammern sich ansammelnde H 2 S0 4 

u. zwar unter dereń Oberflacho gestaubt. Dio Saure in den letzten Kammern erhalt 
mehr nitrose Prodd. ais die der ersten Kammer. In der orsten Kammer wird die Saure 
Tollig denitriert oder man vorwendet hierzu einen besonderen Denitrierturm. (E. P. 
285 847 vom 15/12. 1927, Auszug voroff. 18/4. 1928. Prior. 23/2. 1927.) K a u sc h .

Albert Fritz Meyerhofer, Zurich, Salze der komplezen Fluorwasserstoffsauren. 
(D .R .P. 458 835 KI. 1 2 i vom 2/11. 1924, ausg. 21/4. 1928. — C. 1926. I. 201.) Ka.

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Chlorammonium. Gasformiges 
NH3  u. gasformige HC1, zweckmaBig mit H2  verd., werden im Gegenstrom auf einander 
zur Einw. gebracht u. Gesehwindigkeit der Gasstrome u. sonstige Bedingungen so ein- 
gestellt, dafi eine Temp., z. B. von 300°, erreicht wird u. erhalten bleibt, boi welcher 
die entstehenden Krystalle von NH4 C1 faserigen, dem des sublimierten NH4C1 alm- 
lichen Bau aufweisen. (F. P. 635 627 vom 8 / 6 . 1927, ausg. 20/3. 1928. E. Prior. 
25/6. 1926.) K u h l in g .

Linde Air Products Co., Ohio, iibert. von: Pierre E .H aynes, Buffalo, N. J., 
Helium aus Naturgas. Man komprimiert u. kuhlt das Naturgas, liiBt es expandieren, 
wobei oin wesentlicher Anteil fl. wird, rektifiziert die FI. u. setzt das so erhaltene He 
zum restlichen, expandierten Gas. Letzteres wird allmahlieh sinkender Temp. unter- 
worfen, wobei das Ho ais nicht yerfliissigt zuriickbleibt. (A. P. 16 6 4  412 vom 7/8. 
1919, ausg. 3/4. 1928.) K a u sch .
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Chemical Products Co., V. St. A., Ammoniumphosphat. Rohphosphat wird 
mittels gol. NH4 - H- S0 4  aufgeschlosscn, vora Ungel. u. entstandenem CaS04  filtriort, 
das im Filtrat vorbandene (NH4 )2H P0 4  zu NH4H 2P 0 4  verkocht u. letzteres durch ge- 
brochene Krystallisation von (NH.,)2 S0 4 u. NH4 -HS0 4  getrennt. Das aus der Mutter- 
lauge u. aus dem abfiltrierten CaS04 mittels (NH.,)2C03  gewonnene (NH4 )2 S0 4 wird durch 
Erhitzen in NH4 H S0 4  verwandelt, wolches zu wciteren Aufschliissen venvendet wird. 
(F. P. 635 919 vom 13/6. 1927, ausg. 28/3. 1928.) K u h l in g .

Oskar Schober, Stuttgart, Aktive Kohle, die 20—90% >n verd. HCl 1. Asche des 
Ausgangsstoffes enthalt. C-haltige, an Asche reielie Stoffe werden bei Aktivierungs- 
tempp. mit oxyd. Gasen, Dampfen odor Gas-Dampfgemischen in der Weiso behandclt, 
da(3 das Endprod. 20—90°/o in verd. HCl 1. Asche enthalt. (Austr. P. 3662/1927 vom 
5/8. 1927, ausg. 28/2. 1928.) K au sch .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig, Tschecho- 
slowakei, Aklive Kohle. Um die durch saure Stoffe oder Salze aktmerte Kohlo von der 
Saure zu befreien, behandelt man sie unter Druck mit Kalkmilch, Na„C03, NaOH oder 
anderen alkal. Stoffen bei iiber 100° (150°). (E. P. 285 386 vom 14/2. 1928, Auszug 
veroff. 12/4. 1928. Prior. 14/2. 1927.) K ausch .

Soc. pour l’Exploitation des Procedes Edouard Urbain, Paris, Uberaktive 
Kohle. Torf, Corozo, Baumrinden u. Friichte, Seealgen usw., die neben Celluloso andero 
in Kohlehydrato iiberfuhrbare oder mit H3 P 0 4  ein Gol bildende Verbb. enthalten, 
werden nach Kórnung getrocknet u. gegliiht. (F. P. 634 415 vom 16/9. 1926, ausg. 
17/2. 1928.) " Ł K ausch .

Paul Grossinann, Bromen, WasserstofJerzeuger fiir periodischen Betrieb mit Kon- 
taktraum in Form einer langgestreckten Hammer nach dem Eisenkontaktvorf., 1. dad. 
gek., dafi der Kontaktraum die Form einer langen, schmalcn und liohen Kammer 
erhalt, mit Entloerung an den Schmalseiten und Anordnung von Heizraumen an den 
Langsseiten. — 2. gek. durch mehrcrc Kontaktraume, zwischen denen bzw. an dereń 
Aufienseiten Heizriiumo angeordnet sind. — 3. dad. gek., dafi in dic Kontaktraume 
fiir die Gase durchlassigeZwischenbóden eingebaut sind, auf denen das Kontaktmaterial 
in niodrigen Schichten aufliegt, u. dereń Beschickung seitlich an den Schmalseiten erfolgt.
— 4. dad. gek., dafi dic seitlich der Kontaktraume angeordneten Hcizkammern durch 
vertikale Wando in einzolno Abteile geteilt werdon, die regulierbar beheizbar sind. 
(D. R. P. 458 187 KI. 12 i vom 9/7. 1926, ausg. 2/4. 1928.) K ausch .

W. Barrs und E. Barrs, London, Alkali aus Papierablaugen (Sehwarzlauge). 
Man konz. die Fl. durch direktc Beriilirung mit h. Gason (Verbrennungsgasen). (E. P. 
285 933 vom 18/10. 1926, ausg. 22/3. 1928.) K ausch .

J. H. van der Meulen, Arnhem, Holland, Metallbromide. Alkalibromidc bzw. 
CaBr2 usw. werden frei von Hypobromiten oder Bromaten erhalten, wenn man Metall- 
oxyde, -hydroxyde, -carbonate oder -bicarbonate mit Br in Ggw. von W. u. red. Stoffen 
(Harnstoff, Cyanamid, NH3, [NH4]2C03 oder NH4 HC03, Formamid, Hexamethylen- 
tetramin, NH4CN usw.) bohandelt. (E. P. 285 915 vom 23/2. 1928, Auszug veróff. 18/4. 
1928. Prior. 25/2. 1927.) K ausch .

N. V. Mijnbouw-en Handelmaatschappij „Soember A ssin“ , s’Gravenhage, 
Alkalijodid aus J-haltigem W. Man laflt erst das J durch Starkę adsorbieren u. dann 
Alkalisulfit u. Alkalicarbonat darauf einwirken. (Holi. P. 17 807 vom 27/9. 1926, 
ausg. 15/3. 1928.) K ausch .

Zellstoffabrik Waldhof und Dr. Ing. Erwin Schmidt, Mannheim-Waldhof, 
Gewinnung von Chlor und Alkalisulfat aus Alkalichlorid, Schwefelirioxyd und Lufl, 
dad. gek., dafi man Schwefeltrioxyd in Mischung mit Luft bei solehen Tempp. auf 
die Alkalichloride einwirken liiBt, dafi einerseits ein Schmelzen derselben nieht ein- 
tritt u. andererseits das abgehende Gas neben Chlor kein Schwefeldioxyd enthalt. 
(D. R. P. 458 998 KI. 121 vom 22/3. 1925, ausg. 21/4. 1928.) Schall.

Stickstoffwerke G. m. b. H., Berlin und Emil Hene, Berlin-Grunewald, Her- 
slellung von Nalriumbifluorid bzie. Nalriumfluorid, dad. gek., dafi Ammoniumbifluorid 
in Ggw. von W. mit NaCl umgesetzt wird. — Man kann bei Innehaltung geeigneter 
Konzz. direkt annahernd Cl2-freies Bifluorid erhalten. Will man mit besonders kleinon 
Flussigkeitsmengen arbeiten, um Verdampfungskosten usw. zu sparen, so kann man 
das dabei erhaltene chloridhaltige Prod. erneut mit Ammoniumbifluoridlsg. behandeln 
u. so ein praktisch Cl3-freies Erzeugnis gewinnen, wahrend die zuriickbleibende Lauge 
vorteilhaft im Kreislauf wieder zur Erzeugune eines chloridhaltigen Bifluorids yerwandt 
wird. (D. R. P. 458 526 KI. 12 i vom 28/10L 1926, ausg. 12/4. 1928.) K ausch .
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B. Laporte Ltd., Luton, England, ubert. von: M. Schlaugk Ges., Hannover,
Natriumsulfid. Na2 S-Lsgg. werden von ihrera Fe-Gch. dadurch befreit, daB man sie 
mit (0,2— 1 %) eines Cyanids (NaCN) mischt u. auf 85—90° erhitzt. Man laBt alsdann 
absitzen oder filtriert dio Lagg. Es werden aus letzteren farblose Kry stalle des Na2S 
erhalten. _(E. P. 284 958 vom 21/9. 1927, ausg. 1/3. 1928.) K a u sch .

Steirische Magnesit-Industrie Akt.-Ges., Wien, Kaustische Magnesia aus un- 
reinem Magnesit und magnesithalłigem Gestein. Die Rohstoffe werdon bei Tempp. 
gebramit, bei welchon nur MgC03, nicht aber vorhandones CaCO, in Oxyd venvantlelt 
bzw. Magnesiumsilicat voriindort wird. Das Erzougnis wird in Pochwerken oder 
Scheuertrommeln bohandelt. Daboi zorfallt das MgO zu feinem Pulver u. wird von den 
kornig bleibonden anderen Bestandtoilen dor Rohstoffe dureh Absieben getronnt. 
(Oe. P. 109 012 vom 18/5. 1922, ausg. 10 3̂. 1928.) K u h l in g .

Biittner-Werke Akt.-Ges. und Friedrich Kleinmann, Deutsehland, Ent- 
farbimgsmiltel. Walkererdo oder almlieho Hydrosilicato werden mit Aktivkolile odor 
RuB innig gemischt, z. B. dureh Vermahlen boi Ggw. von W., A., Aceton, CCI., o. dgl., 
oder Erhitzen soleher Mischimgen. ZweckmaBig setzt man den Mischungon geoigneto 
Bindemittol zu, vorzugsweise solche, welcho selbst entfarbend wirken, z. B. gelformige- 
Si02. (F. P. 635 916 vom 13/6. 1927, ausg. 28/3. 1928.) K u h l in g .

VI. Glas; Keram ik; Zement; Baustoffe.
Moritz von Rohr, Zur Entslehung des Jenaer Glaswerks. (Jberblick. (Ztschr. 

Instrumentenkunde 48. 166—78. Jena.) B o t t g e r .
C. A. Becker, Edelmetalle in der Glasinduslrie. Auf dio Farbung dos Glasos u.

die Herst. des Ag-Spiegels wird hingewiesen. (Metali-Wirtsohaft 7. 422—23. Bcrlin- 
D a h l e m . ) __________________W il k e .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Hauptniederlassung in Berlin, Zweignieder- 
lassung in W ien (Erfindor: Rudolf Berthold, Berlin-Siemensstadt), Verschmelzen 
von Glas, Quarz oder keramischen Stoffen mit Metallkappen. Das Einsohmolzen geschicht 
mittels eines stern-, ring- oder schoibenformigen Brenners, weleher in das Innere des 
mit Metallkappe zu versehenden Glas- usw. -gegenstandes eingefiihrt wird u. auf seinon 
etwas nach auBen gebogencn unteren Rand wirkt. ZweckmaBig wird sowohl dio Kappo 
wio der zu verschmelzende Gegenstand in rasche Bewogung um eine gemeinsamo Achse 
yersetzt. (Oe. P. 109 001 vom 25/2. 1926, ausg. 10/3. 1928. D. Prior. 25/2. 1925.) Kun.

„S£inx“ SpojeneSm altovnyATovarnyNaK ovoveZbozi, Akc. S poi.,Tscheclio- 
slowakei, Dekorieren von Email-, keramisclien und metallisierten Gegenstanden. Die Gegen- 
stande werden in trockenem, aber noeh ungebramitem Zustande mit W. oder geeigneten 
wss. Lsgg., z. B. von Salzen des Co, betropft u. dann gebrannt. (F. P. 634 669 vom
19/5. 1927, ausg. 23/2. 1928. Tschechoslow. Prior. 8 / 6 . 1926.) K u h l in g .

Fritz Hoffmann, StraBgrabehon, Verspimien von Glas. Das gesohmolzeno Glas 
wird dureh ein enges, schrages, vom Boden der Glaswanno ausgehendes Rohr in ein 
weiteres Rohr geleitet. Beido Rohro worden von Feuergasen umspiilt. Ihrc Erhitzung 
wird so gerogelt, daB das Glas boim Austritt aus dem ongen Rohr nicht mehr ganz 
leichtfl., u. der sich bildende Glasfaden beim Austritt aus dom weiteren Rohr teigig 
yiscos ist. In diesem Zustand wird er aufgehaspelt. (Oe. P. 108 957 vom 24/2. 1927, 
ausg. 25/2. 1928. D. Prior. 30/3. 1926.) K u h l in g .

Co. des Lampes, Frankroieh, Glaser fiir GliihlariipenUrnen u. dgl. Dio Glasor, 
welche das Lioht der Gluhlampen dem Gas- oder Óllieht iihnlich machen sollen, bestohon 
aus einer aus 54,5% Sand, 17,5% Na2 0 , 3% NaN03, 21% PbO u. 4% Feldspat cr- 
schmolzenen Grundmasse., weleher 5° / 0  NaN03, 4% Mn02  u. je nach der Tiefo dor 
gowiinschten Farbung 1,5 oder 3% Fe2 0 3 zugesetzt sind. (F. P. 634 384 vom 14/5.
1927, ausg. 16/2. 1928. A. Prior. 18/5. 1926.) K u h l in g .

Rudolf Mohr, Erfurt, und Heinrich Becker sen., Luckenwalde, Herstellung 
eines fliefiend verformbaren keramischen Schmelzproduktes, 1. gek. dureh Zusammen- 
schmelzen leicht sehm. Silicatgesteine, wio Phonolith, mit CaF2  oder anderen fluor- 
haltigen Stoffen in einer 20% des zu sehm. Gemenges iibersteigenden Menge. — 2. dad. 
gek., daB, falls der Gehalt des Silicatgesteines an A12 0 3  nicht ausreieht, dieser dureh 
einen Zusatz von A120 3  oder A120 3 enthaltendon Stoffen erganzt wird. — 3. dad. gek., 
daB gegebenenfalls der Alkali- oder Erdalkaligehalt des Silicatgesteins dureh kiinst- 
liche Zusatze erganzt wird. — Dor Sehmolzmasse konnen Krystallbildner, -nie Lehm,

X . 1. 175
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K aolin, M etalloxyd u. dgl. beigefiigt werden. (D. R. P. 458 509 KI. 80b vom  27/11.
1926, ausg. 12/4. 1928.) K u h l in g .

G. Polysius, Deutschland, Schmelzzement. Bei der Herst. von Schmelzzement 
im Drehofen werden die Rohstoffe nicht, wio iiblioh, fcin gepulvert, sondern in grob 
zerkleinertem Zustand yerwendet. (F. P. 634 518 vom 17/5. 1927, ausg. 20/2. 
1928.) K u h l in g .

Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich, Hcrstellung eines volumen- 
bestandigen rohmaterialfreien Feinkalks, dad. gek., daB zwecks Nutzbarmacliung der 
in den Sichtvorr. abgeschiedenen GrieBe dieselbcn mit W. u. dann in einer Trocken- 
trommel behandelt werden, aus welcher sie nochmals einer Sichtmaschino zugefiihrt 
werden, aus der die noch grieBigen Abscheidungen in den Brennofcn zuruckgehen; 
wahrend samtliche Feinmehle in bekannter Weise vereinigt werden. — Durch Aus- 
schaltung jeder Mahlmaschine werden wesentliche wirtschaftliehe Vorteile erzielt. 
(D .R .P . 458 873 KI. 80b vom 10/8. 1926, ausg. 18/4. 1928.) K u h l in g .

Ludwig Kern, Baltimore, V. St. A., Herstellung von Schamotte. Kaolin wird mit 
je etwa 25% Holzmohl o. dgl. u. Portlandzcment o. dgl. gemischt, die Mischung mit 
W. zum Brei angeriihrt, gebrannt, gekornt u. durch Siebe passender Maschenweite 
geschiittet. Der durch die Siebe gelaufene Anteil wird in iiblicher Weise zu Schamotte 
yerarbeitet. (A. P. 1 664 689 vom 13/10. 1925, ausg. 3/4. 1928.) K u h l in g .

W illiam  Koehler, Cleveland, Ohio, Feuerbestandige Magnesiaverbindungen. Man 
behandelt zerkleinerten, niclitcalcinierten Dolomit mit einem seinem Kalkgeh. ent- 
sprechenden Metallchlorid (MgCl2), erhitzt das Gemisch maBig, entwassert die H., 
lost das CaCl2 hcraus u. gluht den Ruckstand. (A. P. 1 664 631 vom 15/3. 1926, ausg. 
3/4. 1928.) K ausch .

Nicasio Francisco 01ivan Y Palacin, Spanien, Pflastersteine, Fliesen u. dgl. 
Stark zusammengepreBte Lagen von Kies werden mit Mischungen von Teer, „Herkulit", 
Sand, Zement u. gegebenenfalls Pech iibergossen u. das Ganzo mit einer Zementschicht 
bedeckt. (F. P. 635190 vom 30/5. 1927, ausg. 9/3. 1928.) K u h l in g .

Hector Amphion Battaliou, Kapstadt, Siid-Afrika, Zum Sirapenbau geeignete 
Mischungen. Die Mischungen bcstehen aus Quarzsand, CaC03, Fe2 0 3, Aluminium- 
silicat u. wenig Kohle, samtlich in feiner Vertoilung. Eine besondors geeignete Mischung 
enthalt 37% Quarzsand, 35% CaC03, 15% Ee2 0 3, 12% Aluminiumsilicat u. 1% Kohle. 
Die Mischungen werden auf den StraBengrund aufgewalzt, gewassert u. von neuem ge- 
walzt. (A. P. 1 663 824 vom 14/1. 1924, ausg. 27/3. 1928.) K u h l in g .

Karl Schoch, Die MortcI-Bindestoffe. - Zemont, Kalk, Gips. 4. Aufl. Dio Aufbereitung
d. Mortelmaterialien. Hrsg. von Hans Nitzsche. Berlin: Ton-Industrie-Zeitung 1928.
(XI, 796 S.) 4°. [Euckent.:] Schoch: Mortelbindestoffe. Hlw. M. 44.—.

A grikulturchem ie; D ungem ittel; Boden.
Eilh. Alfred Mitsclierlich, Ein Beitrag zur Rentabilitat der Jcunstlichen Diinge- 

mittel. Diskussion der Frage, wie der Landwirt die Rentabilitat der kunstlichen Dunge
mittel durch graph. Darst. feststellen kann. (Fortschr. d. Landwirtsch. 3. 289—91. 
Kfinigsberg, Univ.) T e e n e l .

F. ZagO, Superphosph-ał in der iłalienischen Landwirlschaft. Die Herst. von Super- 
phosphat in Italien. Auffordcrung zu yerstarkter Anwendung. (Atti II. Congresso 
Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 346—67. Mailand.) Grim m e .

G. Piano, Phosphoriie versćhiedenen Feinheilsgrades im Vergleich zu ihrer Aus- 
nutzbarkeit. Yergleichende Verss. ergaben, daB durch Beigabe von organ. Diinge- 
mittcln sich die Loslichkeit von Rohphosphat im Boden erhóhen laBt. Am besten 
wirkten Kompost u. Griindung, dann folgen in absteigender Reihe Trockenblut, 
Frischblut, Ham, Stallmist u. Nitrogenin. Je feiner die Mahlung des Rohphosphats, 
desto besser die Loslichkeit. Die Lóslichkeit von Rohphosphat in Citronensaure ist 
direkt proportional der Konz. der Saure, in 2%ig. Citronensaure ist sie etwas geringer 
ais die von Thomasmehl. Auch hier spricht der Feinheitsgrad sehr mit. (Atti H. Con
gresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 409—20. Turin.) Grim m e .

Densch, Uber die Wirkung des Ehenaniaphosphałs im Vergleich zum Superphosphai 
und Thomasmehl. Nach dem Ausfall yon GefaB- u. Feldyerss. hat sich Rhenania- 
phosphat ais hochwertiger Diinger bewahrt. Es ist dem Thomasmehl zum mindesten



1 9 2 8 . I .  H VII. A g r i k u l t u r c h e m i e ;  D C n g e m i t t e l ;  B o d e n . 2 6 4 7

gleichwertig, auf einzelnen Bodenartcn sogar iiberlegcn. Superphosphat erreicht es 
meistens nicht. (Fortsehr. d. Landwirtsch. 3. 35G—58. Landsberg a. W.) G r im m e .

Alberto de Dominicis, StickstoffdUńger. Entw. der Herst. von Ń-Diingor u. 
ihrer Verwendung in der Landwirtschaft. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura
applicata, Palermo 19 2 6 . 336—45. Portici.) Gr im m e .

Dojmi di Delupis, Ober Kalidiingung in Iłalien. Systemat. Diingung mit Kali. 
salzen vermag die Ertriige noch sehr zu lieben. {Atti II. Congresso Nazionale Chim. 
pura applicata, Palermo 19 2 6 . 368—75. Rom.) G r im m e .

Sid Noble, Kopfdungung bei Baumwolle mit Kali. Kopfdiingung mit Kainit odor
KC1 zeitigten erhebliche Ertragssteigerungen bei Baumwolle. Gleichzeitig ging der 
Befall an Schadlingen zuriick. (Amer. Fertilizer 68 . 30—33. New York City.) GRIMME.

Walter Lierow, Der Nalronsalpeter ais Rubendiinger. Die Verss. des Vf. haben 
ergeben, daB die gunstige Wrkg. des Natronsalpeters auf semen Geh. an Nitrat-N, 
nicht auf den von Na zunickzufiihren ist. (Fortschr. d. Landwirtsch. 3. 303—04.) T r k .

L. Bretigniere, Organische DungemiUel. Natriumnitrat und Ammoniumsulfat. 
Vergleichende Diingungsverss. mit organ. Dungemitteln, wie Stalldung, Fakalien, 
Kompost u. Wollstaub in Verb. mit NaN0 3  u. (NH4 )2 SÓ4  zu Kartoffein u. Riiben. 
Wollstaub ergab die liochsten Ertrage, einerlei ob mit Nitrat oder NH3. Bei Kar
toffein mit Fakalien w’irkte NH 3  besser ais Nitrat. (Journ. Agricult. prat. 92. 269 
bis 270.) _ _ Gr im m e .

M. Górski und J. Krotowiczowna, Diingungsver suche. mit Nicoliana Tabacum 
und Nicotiana rustica. Auf einem Versuchsfelde in Skierniewice wurden Diingungsverss. 
mit Nicotiana Tabacum u. Nicotiana rustica ausgefiihrt. Wie sehr ausfiihrliche Ta- 
bellen erweisen, reagiert Nicot. T. vor allcm auf Kali u. erst in zweiter Reihe auf Stick- 
stoff, wahrend N. rust. vor allem auf Stickstoffdiingung reagiert, Mangel an Kali ist 
belanglos. Fehlcn P2 0 5 u. K, so sinkt ihr %-Geh. Besondcrs deutlich bei Nicot. rust. 
bis auf 0,5% K, wahrend bei Volldiingung der Geh. an K ca. 3% betragt. Beide 
Pflanzenarten nehmen bei Volldiingung ungefahr gleiche Mengen auf: N  ca. 45 kg, 
P2 0 5 ca. 25 kg, K20  ca. 100 kg pro ha. Nicot. rust. schlicBt drcimal so viel Bodenkali 
auf, ais Nicot. T. Der Geh. an Nicotin ist ziemlich unabhangig von der Diingung 
und betragt bei Nicot. T. 1,5%, bei Nicot. rust. 2,5%. (Roczniki Nauk Rolniczych 1 
Leśnych 19. 249—64. Warschau, Hochschule.) L e w k o w it z .

August Rippel, Zur Kennlnis des Schwefelkreislaufes im Erdboden. Auf Grund 
orientierender Verss. macht Vf. auf das Studium der S-Vcrbb. im Boden aufmerksam. 
(Journ. Landwirtsch. 76 . 1—10. Góttingen, Univ.) T r Ś n e l .

A. Acbromeiko, Zur Frage uber den Einflu/3 der Struktur des Bodens auf dessen 
Fruchlbarkeit. GefaBverss. mit Flachs u. Hafer auf pulyerigem u. kiiimeligem Boden 
ergaben, daB bei ausrcichender Versorgung mit W. u. Nahrstoffen dio Bodenbeschaffcn- 
hcit ohne nennenswerten EinfluB auf den Ertrag ist. Dagegen ist ihr EinfluB groB 
auf die Keimung der Samen. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A 11. 36—50. 
Moskau, Landw. Akad.) T r e n e l .

Giuseppe Tommasi, Neue Begriffe iiber die Fruchtbarmachung des Bodens. Bericht 
iiber DungungsmaBnahmen u. Diingerauswahl unter Berucksióhtigung der neueren 
Forschungen iiber Bodenaciditat. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura ap
plicata, Palermo 1 9 2 6 . 327—35. Rom.) Gr im m e .

Emanuele de Cillis, Die Fruchtbarmachung des Ackerbodens durch Zerealien. Dio 
Vorzuge der verschiedenen Bodenbearbeitungsmethoden in trockenen Gegcnden, 
besonders das „Dry Farming“-System, werden eingehend beschrieben. (Atti II. Con
gresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 19 2 6 . 303—16. Portici.) G r im m e .

Theodureto de Camargo und Paulo Correa de Mello, Vergleichsstudium uber den 
Saturationszusland und die austauschbaren Basen der roten Erde im Urzustand und in 
30 jahriger Kaffeekultur. Die roten Erden des brasilian. Urwalds enthalten aus- 
reichende Mengen adsorbierte Basen. Das Brennen der Vegetation, um den Boden 
urbar zu machen, zerstort den Humus u. beraubt die Zeolithe der Krume ihrer Ad- 
sorptionsfahigkeit. Der Boden wird langsam sauer u. weniger kulturfahig. Die an 
Basen verarmte Roterde ist reich an Na, arm dagegen an Ca u. Mg. Ihre Adsorptions- 
kraft ist ihrem Gehalt aus austauschbarem Ca proportional. (Landwirtschl. Vers.-Stat. 
107. 189—204. Agron. Inst. v. S. Paulo-Campinas.) T r e n e l .

Wilhelm von Velsen, Die Beeinflussung der Kartoffellceimung durch Fruhtreib- 
mittel. Vf. hat 30%ig. C2H5 OH, Fluoresceinlsg. 1: 20 000, „gesatt. Atherhg.“ , 3%ig. 
tf20 2-Lsg., Thiohamstoff ( 1 —4%ig. Lsg.), Athylenchlorhydrin (3— 5%ig-). NaŃOs,

175*
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KSCN  (0,25—l%ig), HCN, 0 2, Rauch, Diastase, Kśilte, Wundreiz, Warme, Aus- 
trocknung in Hinsicht auf ihre friihtreibende Wrkg. gepriift. Am starksten wirkten 
Diastase, Thioharnstoff, HCN, Athylenchlorhydrin, KSCN. Die Sorte ist yon Be- 
deutung u. der Zustand der ICnollen. Der tiefere Grund der Treibwrkg. konnte nielit 
crkannt-werden; wahrscheinlieh ist sie eine Folgę vcrmehrtcr Atemtatigkeit. (Journ. 
Łandwirtsch. 76 . 41—61. Gottingen, Univ.) T r e n e l .

Ilse Esdorn, Der EinflufS der Lagerung auf die Keimfahigkeit der gełben Lupine. 
Gelbe Lupinen werden sehr leicht liartschalig u. gehen dadurch in der Keimfahigkeit 
stark zuriick. Die Hartschaligkeit ist bedingt durch unsachgemaBe Lagerung bei 
zu hoher Temp., wahrend Tempp. von bis zu 6 ° ohne EinfluB sind. Einbringen in 
niedrige Tempp. hebt bis zu gewissem Gradc die Hartschaligkeit wieder auf. (Fortschr. 
d. Łandwirtsch. 3. 346—53. Hamburg.) Gr im m e .

Emil Muller, Die Schutzwirkung der Kalidungung gegen Kranlcheiten bei Getreide 
und Kartoffeln. An der Hand von Felddimgungsverss. wird der Nacliweis geliefert, 
daB K 2 0-Dungung bei Getreide u. Kartoffeln nicht nur ertragssteigernd wirkt, sondern 
auch den Pflanzenkórper festigt, eine kraftigc Struktur verleiht u. ihn so widerstands- 
fahiger gegen Auswintern, gegen Krankheiten u. Schadlinge u. gegen Lagern macht. 
(Erniihrung d. Pflanze 24 . 121— 23. Kóslin.) GRIMME.

E.M olz, Reizphysiologische Versuche zur Bekampfung des Rubennematoden(Hetero-
dera Schachtii). Vf. empfiehlt zur Bekampfung von Riibennematoden das sog. Ak- 
tivierungsverf., welches darauf beruht, die Nematoden durch geeignete Vorfriichte, 
Diingungen, chem. Bodenbehandlung zum Ausschlupfen aus den Zysten zu bringen 
u. dann zu vernichten. Aus den zahlreichen Verss. ergibt sieli folgendes: Die Zwiebel 
wirkt stark aktivierend u. ist direkt ais Feindpflanze anzusprechen. Von allen natur- 
lichen Dungerarten wirken nur menschliche Auswiirfc aktivierend. Luftreichtum 
erhoht die Schliipfzahl, Luftarmut yermindert sie. Fe-Verbb. sind ausgesprochene 
Aktiyicrungsmittel, auch Mn02  u. K2Cr2 0 7, am starksten wirkte Chlorkalk. Dem 
Aktivierungsverf. laBt man mit Vorteil ein Hemmungsyerf. folgen, z. B. nach dem 
Tiefpflugen u. Chlorkalkanwendung zu Feind- u. Neutralpflanzen ein flaches Pfliigen 
zu den Riibcn. Einzclhciten sind im Original nachzusehcn. (Fortschr. d. Łandwirtsch.
3. 337—46. Halle a. S.) Gr im m e .

Scheifele, Die Verwendung von Schmierolen ais Inselcteiwertilgungsmiltźl zum Zer- 
slduben. Zur Bekampfung der Pflanzensehadlinge Aspidiotus perniciosus u. Archips 
argyrospila wurden Schmierole in wss. Emulsion yerstaubt, die mit Hilfe einer Lsg. 
yon Kalifischolseife in rolicr Petrolsaure hergestellt war. Am wirksamsten war die 
Olfraktion, die unter 40 mm bei 240— 300° iiberging. Von der Viscositat der Ole ist 
ihre Giftwrkg. nicht abhiingig, auch nicht davon, ob sie von asphalt. oder paraffin. 
Petroleum stammen. Durch Entfemmig der fiirbenden Bestandteile werden die Ole 
etwas wirksamer. (Petroleum 2 4 . 147— 48. Berlin.) BoRNSTEIN.

H. S. Swingle, Chemische Verdnderungen in Beslaubuiujsmitteln aus Schwefel, 
Bleiarsenat und Kalh wahrend der Lagerung. Eintritt von dunklen Verfarbungen in 
Bestaubungsmitteln aus S, Bleiarsenat u. Kalk bei langerem Lagern spricht fiir chem. 
Umsetzunsren gemaB den Gleichungen:

1. 3 Ca(OH) 2  +  3 S =  2 CaS +  CaS03 +  3 H2 0,
2. CaS +  PbHAsO, =  CaHAs04  +  PbS.

Je tiefer die Farbę, desto groBer der Geh. an Calciumarsenat, desto grofier auch dic 
Gcfahr einer Pflanzenschadigung durch die Bestaubung. (Journ. agricult. Bes. 36. 
183— 92.) "  " G r im m e .

F. Terlikowski und M. Kwinicliidze, Uber die Bestimmung des Dungerwertes
von Pliosphoriten auf Grund ihrer Loslichkeit in Cilronensaure. Vff. untersuchen den 
Diingerwert von Phosphoriten auf Grund der Loslichkeit yon P2 0 5  in 2% Citratlsg. 
Und zwar wurden nach ROBERTSON bis 500 g Losungsm. pro 1 g Substanz yerwandt. 
Wie tabellar. yeranschaulicht wird, bleibt beiHafer, Buchweizen, Erbse, Hirsc u.Wicken 
feinst gemahlener Phosphorit, trotz guter Citratloslichkeit, ohne je de Wrkg., im Gegcn- 
satz zu den Erntcergebnissen, dio mit Superphosphat, Thomasmehl sowie CaHPOj 
erzielt werden. Citratloslichkeit des Phosphorits ist daher kein MaBstab fiir Dungenvert. 
(Roczniki Nauk Rolniczych I  Leśnych 19 . 187—94. Poznan, Uniy.) LEWKOWITZ.

UgO Pratolongo, lt'rie bestimmt man das Nahrstoffbediirfnis von Ackerboden ? 
K r it .  B esp rechung  d e r n eueren  M cthoden  z u r  B est. d e r  au sn iitzb a ren  B odennahrstoffe, 
w ie d ie  V erff. yoii N e u b a u e r , L e m m e r m a n n , K e l l n e r , K o n ig  u . H a s e n b a u m e r , 
M e n o z z i . (G iorn . C him . in d . ap p l. 10. 61—66.) G r im m e .
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W. U. Behrens, Zur graphischen Darstellung des Pufferungsvermdgens ton Boden. 
Vf. verwendet den pn ais Abszisse u. d „Saurezusatz“/rf pn ais Ordinate. Polemik 
gegen U h l, der ais Abszisse pu der zugesetzten Saure u. ais Ordinate ph nach der Einw. 
des Zusatzes vorgesehlagen hat. (Fortschr. d. Landwirtsch. 3. 299— 302.) T r e n e l .

E. Blanek und A. Rieser, Beitrage zur Mełhodik der Bodenausziige nach der Salz- 
sduremethode. Die Ergebnisse der .,Sa!zsauremethode“ hiingcn stark vom Fcinheits- 
grad des Bodens ab. Vff. empfchlen, 10°/0 ig- HC1 u. an Stelle der Lauge 5%ig. łfa 2C03- 
Lsg. anzuwenden. An Stelle des zur Trennung der dreiwertigen Basen von Ca u. Mg 
bisher benutzten NH4OH wird die Trennung mit Na-Acetat vorgeschlagen. (Journ. 
Landwirtsch. 76. 25—31. Góttingen, Univ.) T r e n e l .

M. Kohn, Bemerkungen zur mcchanischen Bodenanalyse. III. Ein neuer Pipett- 
apparał. (II. vgl. C. 1928. I. 1223.) Beschreibung eines neuen Apparates zur Best. 
der feineren KorngróBenanteile eines Bodens. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung. 
Abt. A. 11. 50—54. Eberswalde, Forstl. Hochsch.) T r ć n e l .

Ignaz Pollak und Rudolf Dietz, Das Mikrokjeldahl-Verfahren zur Bestimmung 
des Gesamtstickstoffs in Boden. Yff. wenden die Mikromethode mit gutem Erfolge auf 
Boden an. Einwage 1 g Boden. (Osterr. Chemiker-Ztg. 31. 57—58. Wien, Landw. 
Vers.-Anstalt.) T r e n e l .

Stanisław Holyński, Ober die biochemischen Bestimmungsmethoden von assimilier- 
barem. Kali, Phosphor und Stickstoff in den Boden. II. Ober die Methoden von II. Christensen
H. Niklas und ]V. Ilirschberger, J. Ęónig und D. Couchack. (I. vgl. C. 1926. II. 2482.) 
Der Autor gibt eine Methode zur Best. der Fruchtbarkeit der Boden nn, u. zwar ver- 
wendet er bei den zu untersuchenden Boden K, N, P u. Ca einzeln, ais auch in ihren 
Kombinationen. Er bestimmt dio Katalase, dic sich zufolge des Wachstums der Mikro- 
organismen der Boden bildet, u. zwar nach demVerweilen wahrend 24 Stdn. im Thermo- 
staten bei 30°. Es sind dies die gunstigsten Bedingungen fiir die Entw. des Azoto- 
bacters. Man bestimmt die Katalase durch Riicktitration der wahrend einer Stde. 
unzers. gebliebenen Mengen H2 0 2 mit KMn04. Vf. zeigt an Hand zahlreicher Tabellen 
u. Diagramme, daB man sich dieser Methode bedienen kann, um eine systemat. Unters. 
der Boden einer Gegend zuverlassig u. rasch durchzufiihren. (Mómoires Inst. Nat. 
Polonais Economie Rurale i  Puławy 8  [1927]. Nr. 115. 529—48. Sep.) L e w k o w it z .

H. Neubauer, W. Bonewitz und A. Schottmiiller, Vergleiche zwischen Boden- 
untersuchungen nach der Keimpflanzenmethode und nach der Methode von Mitscherlich. 
Die vergleichenden Verss. zeigen im Allgemeinen cincn guten Parallelismus zwischen 
beiden Methoden. Dio nach NEUBAUER gefundenen Kalizahlen sind etwa doppelt so 
hoch, die P2 0 5-Zahlen dagegen nur halb so hoch wie die nach MITSCHERLICH be- 
stimmten Werte. Vff. erklaren diese Erscheinung mit der verschiedencn Verteilung u. 
Beweglichkeit der Nśihrstoffe im Boden. (Landwirtschl. Vers.-Stat. 107. 131—42. 
Dresden, Landw. Vers.-Anst.) TRENEL.

M. Gerlach, E. Giinther und c . Seidel, Ober die Prujung des Verfahrens von 
Mitscherlich zur Bestimmung des Diingerbedilrfnisses der Boden. Auf Grund ihrer Verss. 
bestreiten Vff., daB der Wirkungswcrt von N konstant u. =  0,122 ist; cn hiingt ab 
von der Pflanze, vom Klima (insbesondere vom W.), vom Boden u. von den bereits 
vorhandenen Niihrstoffen. Vff. konnen nur eine Annaherung zwischen den nach 
MITSCHERLICH berechneten u. durch den Yers. gefundencncn Mehrertragen zugeben. 
Dieselbe Annaherung wird nach Verss. von DENSCH u . P f a f f  gefunden, wenn das 
arithmet. Mittel der Berechnung zugrunde gelegt wird. In die Gleichung von MlTSCHEE- 
LICH darf nur der von der Pflanze aufgenommene Teil des gegebenen Nahrstoffs ein- 
gesetzt werden. Vff. glauben, daB das Verf. nach MITSCHERLICH nicht mehr leistet 
ais jeder gut durchgefulirte Vegetationsvers. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung. 
Abt. A. 11. 1—29. Berlin, Inst. I der PreuB. Vers.- u. Forsch.-Anstalt.) T r e n e l .

Georges Truffaut, Frankreich, Diingemittel. Rohphosphat wird bei Ggw. von 
Si02 mit h. konz. H3P 0 4 aufgeschlossen. Die Menge der H3P 0 4  wird so bemessen, daB 
sio zur Zers. der vorhandenen Carbonate u. Fluoride u. dazu ausreicht, etwa 80% des 
Phosphats in CaHP04, den Rest in Ca(H2P 0 4 ) 2 zu venvandeln. Das Erzeugnis ist arm 
an F, besonders wenn dessen Entweichen durch Zusatz von CaC03  gefordort wird. 
(F.P. 635 523 vom 3/6. 1927, ausg. 17/3. 1928.)  ̂ K u h l in g .

Eugene Jean Burban, Frankreich, Diingemittel. H N0 3  wird entweder unmittel- 
bar zur Unkrautvertilgung u. Diingimg oder zu letzterem Zweck nach Neutralisation
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mit CaO o. dgl., nach Benutzung zum AufschluB von Rohphosphaten u. dgl. ver- 
wendet. (F. P. 635 420 vom 2/6. 1927, ausg. 15/3. 1928.) K u h l in g .

vni. M etallurgie; M etallographie; M etaliverarbeitung.
— , Elwas Neues in der Laboratoriumsflotation. Kurze Beschreibung des App. mit 

Abb., der von der Ruth Co., Denver [Colo.], hergestellt wird u. mit dem Betrieb ver- 
gleichbare Werte liefern soli. (Mining and Metallurgy 9. 205.) WlLKE.

Fritz Wiist, Eine neue Theorie des Hochofenverfahrens. (Vgl. C. 1927. II. 2627.) 
Eine neue Theorie des Hochofens wird in kurzeń Siitzen bekanntgegeben. Sie lauten 
u. a.: Vor jeder Blasform eines Hochofens besteht ein Oxydationsraum, der von 
schadlichem EinfluB auf die Wirtschaftlichkeit des Hochofenbetriebes ist. Infolge 
der Wiederoxydation vor den Formen muB die Aufnahme eines groBen, wenn nieht 
iibergrofien Teiles der Fremdkórpcr iiber der Formenebene erfolgen. Die Spaltung 
des CO in C -f- C02  ist fiir die Red.-Arbeit giinstig. Durch die Winderhitzung hat 
diese Spaltung ein groBeres AusmaB angenommen. Das Htingen der Gichten wird 
von der Porositat der Erze u. der Gichttemp. beeinfluBt. Die sog. direkte Red. des 
Fe, des Si u. des P erfolgt meistens iiber der Formebene, hauptsachlich durch den 
Spaltungs-C. Die Aufnahme entweder des groBten Teiles oder eines tJberschusscs 
an Fremdkórpem des Roh-Fe erfolgt durch Zementation des Fe im Schacht u. in 
der Rast. Die an irgendeiner Stelle des Hochofens entnommenen Gasanalysen ge- 
statten keinen RuckschluB auf den Red.-Grad der Erze. Die Gichtanalyse gibt 
keine Grundlage fiir die Beurteilung des Hoehofenganges. Die indirekte Red. der 
Fe-Erze erfolgt wahrschcinlich iiber den Ha. (Stahl u. Eisen 48. 505—06. Dussel
dorf.) ' W lLKE.

Georg Eichenberg und Paul Oberhoffer, Beilragc zur Kenntnis des Hocliofen- 
prozesses. Bei einem auf GieBereiroheisen gehenden Hochofen wurden in mehreren 
Ebenen gleichzeitig Gasproben aus versehiedenen Ofentiefen genommen u. daneben 
die Temp.- u. Druckverhaltnisse bcobachtet. Der C aus der Gasphase verschwindct 
bei 900—1000°, was auf eine C-Aufnahme der Beschickung in diesem Bereich schlieBen 
laBt. Eine Anderung der Windtcmp. wirkt sich nur im Unterofen aus u. zwar bis 
zu Tempp. von 1000°. Der Si-Geh. im Roheisen steigt u. fallt mit der Temp. im Unter
ofen. Man ist bei den vorliegendcn Verss. zur Auffassung gekommen, daB man neue 
Wege suchen musse, um tiefero Einblicke ais bisher zu erlangen. Wahrend des Um- 
setzens eines Hochofens von GieBerei- auf Stahlroheisen wurde die Lage der Red.- 
Zonen durch die Beobachtung des aufsteigenden Gasstroms u. durch Fcstlegung der 
Tempp. in den yerschicdenen Ofenhóhen bestimmt. Es wurde gezeigt, welchen Ein- 
fluB die Art der COa-Bindung im Molier auf die Vorgange im Schacht ausiibt, u. von 
wclchem Wert eine gleichmaBige Beschickungshóhe fiir die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes werden kann. Das Mafi der indirekten Red. wachst mit fallender Gastemp. 
beim Stahleisenbetrieb bedeutend. (Arch. Eisenhiittenwesen 1. 613—28. Krefeld- 
Rheinhafen u. Aachen.) WlLKE.

Georg Bulle, Hochofeiiuntersuchungen. Vf. berichtot uber die Arboiten des Aus- 
schusses fiir Hoehofenuntsrss., die sich auf den EinfluB der Molier- u. Koksbeschaffen- 
heit, die Innenvorgange, die bauliche Beschaffenheit u. die Betriebsfiihrung erstrecken. 
Fiir die Klarung vielcr Fragen wurde die Gasanalyse mit Erfolg benutzt. Die Ergebnissc 
sind in Tabellen u. Kurven zusammengestellt. (Stahl u. Eisen 48. 433—40. Dussel
dorf.) L u d e r .

Josof Meiser, Mit Hochofengas beheizte W&rmdfen fiir Walzwerke. (Arch. Eisen- 
huttenwesen 1. 639—46. Dortmund.) WlLKE.

E. P. Barrett und C. E. Wood, Muffelofen fiir Tiegel. Es handelt sich um oinen 
Ofen, der 1650° aufrechtzuerhaltcn gestattet. Das feuerfeste Materiał bestand aus 
Carbofraxzement Nr. 3, der mit Alundumzement uberstrichen wurde, um die Oxy- 
dation des Siliciumcarbids zu verhindern. Es wird eine genaue Beschreibung des 
Ofens gegeben. (Chem. metallurg. Engin. 35. 179—80. Minneapolis, U. S. Bureau 
of Mines.) WlLKE.

A. Chagnaud, Ober die selbsttdtige Einstdlung der Ofen. Vf. besclireibt den 
Regler „Eutaetic“, Bauart P o t jl e n C-Ch a g n a u d , mit einem Galvanometcr von hohem 
Widcrstand mit doppelter Skala, der von einfacher Ausfiihrung u. groBer Empfindlicli- 
keit sein soli. Der Regler eignet sich vor allem fiir Gas- u. Ól6 fen. (Rev. Mćtallurgie 
2 5 . 87— 89.) K a l p e e s .
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Friedrich Stein , Untersuchungen iiber den Zusatz von Carburierungsmilieln bei mit 
Mischgas beheizlen Siemens-Marliti-Ofen. Dureh Carburierung mit Teer bzw. Teeról 
wird ein n. Schmelzungsverlauf erreieht, ohne daB eine schadliche Uberhitzung des 
Ofens eintritt. (Aroh. Eisenhiittenwesen 1. 629—38. Duisburg-Meiderioh.) W i l k e .

Helmut B. Wendeborn, Untersuchung von Schlacken unterJtałb 10000 dunnjliissig, 
Einflu/3 von Zinkoxyd ais Bestandteil auf dereń Viacosildt. Es wurden einige Schlacken- 
zuss. festgestellt, die unter 1000° noeh gut fl. sind u. die Beeinflussung der Viscosita,t 
u. anderer Eigg. dureh verschiedene Óxyde untersucht. (Metallbórse 18. 258—59. 
426—27.) " E is n e k .

Peter Bardenheuer und Karl Ludwig Zeyen, Beitrage zur Kennlnis des Graphits 
im grauen Gupeisen und seines Einflusses auf die Festigkeit. Mit steigender Uber- 
hitzungstemp. werden die groben Graphitblattchen dureh das feine Eutektikum 
zunehmend verdrangt u. es zeigt sich eine wachsende Neigung zu carbid. Erstarrung. 
Bei hóheren Tempp. ist selbst in GuBeisen mit sehr hohem Si-Geh. die Neigung zum 
WeiBwerden so stark, daB ein graues Gefiige beim Vakuumschmelzen nur dureh die 
Impfwrkg. der Tiegelwandung entsteht. Bei den Schmelzen mit Luftzutritt nehmen 
wahr.scheinlich noeh andere Einfliisse an der Impfwrkg. teil. Dureh GieBen in Kokille 
u. nachfolgendes Gliihen sind sehr erhebliche Festigkeitssteigerungen gegeniiber Sand- 
guB zu erreiehen. Sie sind in erster Linie der Ausbildungsform des Graphits zu- 
zuschreiben. Die Ausbildung der Grundmasse ist fiir die Festigkeit des GuBeisens 
zunachst nur von geringerer Bcdeutung. Aueh die Frage des Einflusses der GieB- 
temp. auf Graphitausbildung u. Festigkeit des GuBeisens wurde untersucht; nur bei 
nicht uberhitztem GuBeisen konnte ein EinfluB gefunden werden. (Stahl u. Eisen
48. 515— 19. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforschung.) W il k e .

F. T. Sisco, Die Konstitution von Stahl und GuBeisen. II. Abschnitt. HI. Mitt. 
(II. ygl. C. 19 2 8 . I. 1702.) Im besonderen werden „Normalisieren" u. „Kugelig- 
machen" behandelt. Die Strukturanderungen, die stattfinden, werden vom Stand- 
punkt der Gleichgewichtsbcdingungen besprochen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 
13. 659—72. Dayton [Ohio], War Department, Wright Field.) W il k e .

Jerome StrauB, Niedrigmanganhaltige Stahle werden mehr benutzt. Dureh hóheren 
Mn-Geh. ais sonst iiblich (bis etwa 3,5%) werden die Transformationspunkte er- 
niedrigt u. eine Móglichkeit geschaffen, bei Tempp. zu harten, die unter dem iiblichen 
Abschreckpunkt liegen. Die Mn-Stahle u. zwar besonders die mit etwas lióherem 
Mn-Geh., haben mehr Ahnlichkeit mit den Legierungsbaustahlen ais mit dem C-Stahl. 
Weder etwas erhóhter P-Gsh. (0,078%) noeh etwas erhóhter S-Geh. (0,103%) be- 
einflussen die Festigkeit u. Zahigkeit ungunstig. Yerschlechterung der physikal. Eigg. 
u. erhóhte Verluste dureh Briiche entstehen nicht, wenn die Stahle von etwas er
hóhter Temp. abgesehreckt werden. Die Temperbriichigkeit der Stahle mit 2% Mn 
kann dureh richtige Herst. sehr yermindert werden. Die Hiirtung groBerer Stiicke 
bietet keine Schwierigkeit; nur bei Durchmessern iiber 10 cm scheinen ungiinstige 
Anderungen in dem Elastizitatsmodul schnell einzutreten. Maximale Hartę u. Eindring- 
tiefe scheinen in diesem Falle ebenfalls nicht so gut zu sein wie bei anderen Legierungen. 
Die Eigg. bei maschinellen Arbeiten u. a. werden zum SchluB besprochen. (Iron Age 
121. 864—66. Washington, United States Naval Gun Factory.) W i l k e .

Takejiro Murakami, Ober die schritlweise Emiedrigung der A^Transformation 
in Stdhlen. In dem MaBe wie die Abkiihlung wachst oder die maximale Erwarmungs- 
temp. ansteigt, erniedrigt sich die ^j-Transformation in Stahlen. Einige Beispiele 
werden beschrieben u. die Erscheinungen an Hand der Krystallisationsgeschwindigkeits- 
kurven der entsprechenden Phasen: Ferrit, Zementit u. Martensit nach TAMMANNs 
Theorie erklart. (Sexagint. Collection of Papers dedicated to Yukichi Osaka, in celc- 
bration of his 60. Birthday, Kyoto 19 2 7 . 171—79.) W i l k e .

Saburo Umino, Der Warmeinhalt von KohlenstofJ'stahlen bei der A2- und A3-Um- 
wmdlung. Die Warmeinhalte von Stahlen mit 0,04—0,77% wurden bei hóheren Tempp. 
gemessen, u. hieraus dio mittlero u. die wahre spezif. Warme berechnet. Die Umwand- 
lungswarme fiir A2  betragt 3,65 Kalorien, diejenige fiir A3  5,35 Kalorien. (Science 
Reports Tóhoku Imp. Univ. 1 6  [1927]. 1009—30. Sendai, Japan.) L uder.

J. S. Glen Primrose, „Patentieren“ von Stahl. Die Warmebohandlung von Stahl 
in der Form von Staben u. Draht mittels des sogenannten „patentierten“ Yerf. ist 
eine fabrikmaBige Anwendung einer etwas ungewóhnlichen Slethode, bei der eine 
gróBtenteils uborhitzte Struktur dem Metali mit gutem Erfolg einverleibt wird. 
War die Uberhitzung stark, so erhalt man ein schlechtes Prod., aber beim richtigcn
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„Patentieren“ knnn der Stab oder Draht ohne dazwischenliegendes Anlassen zu 
feinerem Durchmesser ausgezogon u. zu einem Prod. von viel hóherer Zugfestigkeit 
u, Zahigkeit verarbeitet werden ais ohne diese Warmebehandlung. Der Mcchanismus 
des Yerf. besteht in einer allmahlichen Temp.-Erhohung bis zu einer Hóhe, die yon 
dem Drahtdurchmesser abhangig ist u. gut iiber dem krit. Punkt des Stahles liegt, 
dann in einer Belassung auf dieser Temp. bis zur yollstandigen Diffusion des C-Geh. 
u. der zum Querschnitt richtigen KrystallgroBe; hieran sehlieCt sich ein geniigend 
schnelles Abkiihlen, um das dispergierte Carbid im Zustand des maximalen Sorbits 
festzuhalten. Es werden dann die verschiedenen Ofenarten behandelt, die allgemeine 
Praxis u. Vermeidung von Eehlern usw. Einige mikrograph. Einzelheiten der zahl- 
reichen untersuehten Drahte werden angegeben, um die beste Kontrollmethode fest- 
zustellen, die eine zufriedenstellende Herst. der besten Drahtąualitat gewahrleistet. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13 . 617—37. Manchester, England.) W lLKE.

J. Sauer, Elektrische Warmebehandlung von Stahl. Auf Grund der metallograph. 
Verhaltnisse erortcrt Vf. die yersehiedenen Bedingungen, die zur Erzielung ein- 
wandfreier Hartungen von Stahlen yerschiedener Art eingehalten werden miissen, 
u. besehreibt eine Reihe von der AEG hergestellter elektr. Harteofen. (AEG.-Mitt. 

•1928. 165—71. Berlin.) L u d e r .
Kotaro Honda und Kanzi Tamaru, Eine neue Abschreckmethode fiir Stahle in 

einem Hochtemperaturbad. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 17 . 69—83. —
C. 1928 . I. 1321.) W i l k e .

— , Die Nitrierhdrlung. II. Richtlinien fiir die Herstellung von nitrierten Zahn- 
radem u. dgl. (I. ygl. C. 1 9 2 8 . I. 965 u. 2448.) Es werden angegeben die Wahl der 
Nitrierstahlsortc, das Yorschmieden, das Vergiiten, Verarbeiten auf RohmaB, das 
Gluhen auf Spannungsfreiheit, Bearbeitung auf FertigmaB, das Nitrieren u. Einbauen. 
Die nitrierten Zahnrader besitzen einen zahen Kern, eine gleichmaBige, sehr hohe 
Hartę der LauffliŁche, gute Formhaltung u. daher gerauschlosen, leichten Lauf. 
(Krupp. Monatsh. 9. 23—24.) W il k e .

H. J. French, H. C. Cross und A. A. Peterson, Flie/3en von fiinf Stahlen bei ver- 
schiedenen Tempera tur en. Aufier den C. 1 9 2 7 . II. 732 angefiihrten Sorten wurden 
noch untersucht: 1 . 0,39% C, 0,51% Mn, 0,015% P> 0,029% S, 0,19% Si, 0,87% 
Cr, 0,21% Mo. 2. 0,24% C, 0,53% Mn, 0,009% P, 0,005% S, 2,96% Si, 18,05|yo 
Cr, 0,005% Mo, 23,3% Ni, 0,07% Cu. 3. 0,21% C, 2,96% Si, 18,10% Cr, 23,4»n 
Ni. Die Unterss. wurden zwischen 20 u. 730“ ausgefiihrt. In den aufgestellten 
Diagrammen sind die Beziehungen zwischen Zug, Temp., Dehnung u. Zeit fiir jeden 
der Stahle ersichtlich. Aus ihnen ist die ungefahre Best. des Zuges moglich, der 
verschieden lange Lebensdauer mit yerschiedener Gesamtdehnung geśtattet. Den 
groBten Widerstand gegen Luftoxydation zeigten der Hoch-Cr-hoch-Ni-Stahl u. der 
Hoch-Cr-Stahl. Sie scheinen dem Schnelldrehstahl iiberlegen zu sein, der aber, wie 
auch der Hoch-Cr-hoch-Ni-Stahl zwischen 595—730°, die beste Belastungsfahigkeit 
■zeigte. Der Cr-Mo-Stahl war bei 650° strukturell nicht bestandig; Oxydation war von 
Entkohlung u. Kornwachstum begleitet. (Dcp. Commerce, Technolog. Papcrs Bureau 
Standards 2 2 . Nr. 362. 33 Seiten Sep.) WlLKE.

J. Courtheoux, Die Herstellung von gróben JRundblocken durch Schmieden oder 
Walzen. Der Wert eines C-Stahles ist Funktion von 3 wichtigen Umstanden: In 
bczug auf die chem. Beschaffenheit muB der Stahl so rein wie moglich u. nicht osydiert 
sein; in bezug auf seine physikal. Beschaffenheit soli der Stahl durch das Fehlen von 
Blasen u. Lunkern im Błock gekennzeichnet sein, schlieBlich ist die Warmbehandlung 
des Fertigerzeugnisses von Bedeutung. Vf. zeigt an Yerss., daB gewalzter Stahl dem 
geschmiedeten iiberlegen ist, yorausgesetzt, daB der Ausgangswerkstoff von guter 
Beschaffenheit ist. Die tJberlcgenheit des Walzstahles zeigt sich vor allem darin, 
daB er annahernd das Masimum seiner Eigg. ohne Behandlung ergibt, wahrend 
-Schmiedestahl mindestens ein Gluhen erfordert. Es ist daher anzunehmen, daB 
kiinftig das Walzen so weit wie moglich ausgedehnt werden wird u. daB auch der 
Schmied ein Interesse daran haben wird, yom Walzwerk rundę, afastatt yiereckige 
Blocke zu beziehen. — Ansehliefiend besehreibt E. DE LoiSY die Herst. von Waggon- 
ach sen  auf einer Triowalze u. ohne  Warmbehandlung, wobei die A bnahm ebedingungen 
vollauf erfiillt WTirden. (Rev. Mśtallurgie 25. 76—81.) KALPERS.

Charles Me Knight, Legierungsstahl fiir Kesselbau. Ni-Stahl bietet ais Baumaterial 
fiir Kessel folgende Vorteile: Er ist 25—40% fester ais C-Stahl mit prakt. derselben 
Zahigkeit u. groBerem Schlagwiderstand, -bei Kesseltempp. ist er dem C-Stahl iiber-
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legen, er wird nicht altersbriichig, er ist gegen Kesselkorrosion bestandiger u. fiir 
Kesselróhren u. Stehbolzen geeignet. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13 . 638 bis 
-658. New York City, International Nickel Co.) WlLKE.

John R. Freem anjr. und W illiam J. Berry, Dauerfesligkeit und andere Eigen- 
schaften von Schienenstahl. I. Dauereigenschaften von Schienenstahl. R. L. Dowdell 
und John R. Freeman jr. II. Vergleichende Untersuchungen von Schienenstahl, der 
in ' normalen und den Anguflformen der Oalhmanntype. gegossm wurde. Eine Unters.- 
■Reihe iiber die Eigg. von Schienenstahl ist ausgefuhrt worden, insbesondere iiber ihren 
Widerstand gegen wiederliolte Beanspruchungen. 11 Stahle wurden dabei benutzt, 
dio yerschieden gegossen worden waren. Die Beansprucliungsgrerize der Stahle aus 
dem Schienenkopf schwankte zwisehen 46 000—59 000 lbs/sq. in. Im allgemeinen 
konnte kein grofier Unterschied zwisehen A- u. B-Schienen in dieser Hinsicht fest- 
gestellt werden. Die hochsten Werte zeigten die Stahle aus Schiencn, die aus AnguB- 
ingots hergestellt waren u. allgemein waren ihrc Grenzwerte hoher, aber einige Stahle 
dieser Ingotart hatten Werte, die nur wenig iiber den niodrigsten lagen. Es konnte 
-gezeigt werden, daB eine Beanspruchung oberhalb der Grenze die Ermiidungsgrenze 
erniedrigt u. umgekehrt eine niedrigere Beanspruchung diesen Grenzwcrt erhóht. 
Es konnte so eine Erhohung von 10 000 lbs/sq. in. erzielt werden. Eine Methode, 
die diese Tatsachen zur Grundlage hat u. mit der es moglich ist, festzustellen, ob 
Schienen bei der Benutzung Beanspruchungen unterworfen waren, die gróBer oder 
kleiner ais ihre Dauerbeanspruchungsgrenzen waren, wird beschrieben. — Nach 
einer Beschreibung der GATHMANN-Formen werden eine groBo Anzahl Unterss. der 
physikal. Eigg. mitgeteilt, auf die hier nur hingewiesen werden kann. Im allgemeinen 
ist zu folgern, daB mit Schienen, die aus den Formen nach GATHMANN hergestellt 
werden, eine gróBere Gleichheit der physikal. Eigg. zu erreichcn ist ais mit anderen. 
Ob die erhohte GleichmaBigkeit u. damit die erhohte Giite der Schienen die erhohten 
Kosten, die dureh die Benutzung der besonderen Ingots entstehen, rechtfertigen, 
ist nicht untersucht worden. (Dep. Commerce, Technolog. Papers Bureau Standards
22. Nr. 363. 97 Seiten Sep.) W i l k e .

O. V. Greene, Lokomotivschmiedestahle. Dureh dio Sehwiorigkeiten, donen man 
bei komplexen Legierungsstahlen u. abgeschreckten u. angelassenen C-Stahlen be- 
gegnet, sind viele Eisenbahnen dazu iibergegangen, normalisierten Stahl fiir ihre 
Lokomotiy-Schmiedestucke zu benutzen. Die Yorteile, die die Gesellschaften da
durch • haben, werden naher auseinandergesetzt. Von den einfacheren Legierungs
stahlen werden V-Stahl (0,45—0,55% C, 0,70—0,90% Mn, maximal 0,040% S oder P,
0,15—0,25% Si, mindestens 0,19% V u. maximal 0,20% Cr) u. Mn-Stahl benutzt 
(0,30—0,40% C, 1,60—1,90% Mn, maximal 0,040% P oder S u. 0,15—0,25% Si). 
V-Stahl ist etwas besser ais Mn-Stahl, was aus Laboratoriumsverss. gefolgert wird, 
in der Praxis ist auch der Mn-Stahl durchaus zufriedenstellend. In Fallen, wo das 
Gewieht ein ausschlaggebender Faktor ist, werdon stets die Legierungsstahle vor- 
gezogen werden, um die Querschnitte zu yermindem. (Trans. Amer. Soc. Steel
Treating 13. 573—602. Reading [Pa.], Reading Co.) WlLKE.

Arne Westgren und Gosta Phragmen, Uber das Doppelcarbid im Schnelldrehstahl. 
Mittels Róntgenstrahlenanalyse haben die Vff. die Gleichheit des Carbids von Sehnell- 
drehstahl mit octaedr. Krj'stallen von Ferrowolfram cnriesen, die in Hohlraumen 
wachsen. L a u e - u . Rotations-Photogramme haben gezoigt, daB das Krystallgitter 
dieser Phase flachenzentriert kub. ist; ihr Elementarwiirfel enthalt wahrscheinlich 
112 Atome. Die Kante des Elementarwiirfels ist 11,04 A. Es handelt sich hierbei 
um ein Doppelcarbid im eigentlichen Sinne des Wortes. Verschiedene W-C-Schmelzen 
sind synthet. hergestellt worden, um diese Phase darzustellen, aber alle Verss. in dieser 
Riohtung sind miBgliickt. Eine mkr. Unters. der in Frage kommenden Legierungen 
sowie die Ergebnisse der Rontgenunters. u. die der friiheren Autoien fiihren zu dem 
-SchluB, daB die Zus. des Schnelldrehstahlearbids der Formel Fe, XV„G entspricht. 
Die Rontgenunterss. der Fe-Mo-C-Legierungen haben auch die Existenz eines Fe-Mo- 
Carbids analog dem Fe-W-Carbid des Schnelldrehstahls bestatigt. In dieser Phase 
konnen Fe- u. W-Atome sich bis zu einem gewissen Grade gegenseitig ersetzen. Die 
Formel Fe4 W2C zeigt also nur die Grenze des Homogenitatsbereichs auf der Fe-Seite 
an. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13. 539—54. Stockholm, Univ.) W lLKE.

Henry B. Allen, Die Entmicklung der Schnelldrehstahldrillsagen. Es wird die An- 
wendung von Schnelldrehstahl zu Drillsagcnblattem beschrieben. Eine Beschreibung 
des Harteverf. zeigt einige interessante Eigg. von Schnelldrehstahl,-die gewóhnlich,
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wenn man mit gróBeren Quersohnitten arbeitet, nicht in Erscheinung treten. Der 
Stahl ist einige Zeit nach dem Harten piast., sogar wenn er uber 62-C Rockwell-Harte 
hat. Auoh erreicht er lange Zeit, nachdem er erkaltet ist, nicht seine ganze Hartę. 
Eine typ. Analyse ist 0,65% C, 3,80% Cr, 18,5% W u. 1,0% V. Zum SchluB wird 
die relative Leistung der Sagen aus Schnelldrehstahl u. Ńiedrig-W-Stahl gezeigt. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13 . 603—16. 637. Philadelphia, Henry Disston 
and Sons Co.) W ilk e.

Hugo Weidmann, Die Beheizung von Hiiltenbetriebcn von einer zentralen Generator• 
gasanlage aus, unter besonderer Berilcksichiigung der Verhallnisse im Zinkhuttenbetriebe. 
(Metali u. E rz  25 . 173—76. Koln.) E n s z l i n .

— , Schmelzen von Zinnriickstanden. Oberblick iiber die Verwendung von Bleiglatle 
bei der Aufarbeitung von ŻJtłmruckstanden. (Chem. Trade Journ. 82. 356.) S ie b e r t .

Jean Cournot, t)ber den Einflup geringer Zinn- und Cadmiumzusatze auf die 
Eigenschaflen des Bleies. Das fiir die Herst. von Róhren u. Manteln von Fernsprcch- 
kabeln verwendete Rein-P6  besitzt einen nur geringen Widerstand gegen gewisse 
korrodierende Stoffe, ferner eine geringe mechan. Eestigkeit u. Elastizitat. Zwecks 
Verbesserung dieser Eigg. wurde der EinfluB von Zusatzen yon bis zu 3% Sn u. Cd 
untersueht, u. zwar wurden festgestellt die ZerreiBfestigkeit, die Elastizitatsgrenze, 
die Dehnung, die Brinellharte u. die Anzahl der Umbiegungen. Nur das Cd fiihrt 
eine schnelle Erhohung der ZerreiBfestigkeit u. Elastizitat herbei; die von ihm hervor- 
gerufene Erniedrigung der EormbaTkeit wird durch den Sn-Zusatz wieder ausgeglichen. 
Ebenso beseitigt das Sn die durch das Cd verursachte Osydierbarkeit. Auch inbezug 
auf die Korrodierbarkeit ist eine Yerbesserung durch den Sn- u. Cd-Zusatz sichtlich 
festzustellcn. Andererseits sind die Ausgaben fiir die Rohstoffe u. fiir die Zubereitung 
bzw. Bearbeitung der Legierung hóher ais fiir Pb allein. (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 8 6 . 867—69.) K a l p e r s .

W. Kuntze, Ablidngigke.it der elastischen Dehnungszahl a des Kupfers von der Vor- 
behandlung. Vf. untersuchte den EinfluB der Warmebehandlung, des Ziehprozesses 
u. des Ablagerns von Cu auf dessen elast. Dehnungszahl. Auoh die Versuchsbedingungen, 
Reckung u. Spannung, sind von EinfluB. Die Ergebnisse sind in Kurventafeln zu- 
sammengestellt. (Ztschr. Metallkunde 20 . 145—50. Berlin-Dahlem.) L u d e r .

W. H. Bassett, Kupfer und Kupferlegierungen. Nach einer Besprechung des Cu, 
des Messings u. der Bronze wird auf die Cu-Si-Legierungen verwiesen. Die beiden 
bisher bekannten Vertreter dieser Klasse, Everdur u. die Legierung von Corson, 
haben leider hohen elektr. Widerstand u. konnen nicht zu elektr. Leitungen benutzt 
werden. Daher miissen fiir niedrigen Widerstand u. hohe Festigkeit weiter Cu-Cd- 
Legierungen benutzt werden. Es folgt dann eine 'Obersicht iiber die Anwendungen 
der versehiedenen Legierungen, wobci die noch bestehenden Nachtcile erortert werden. 
(Mining and Metallurgy 9. 170—74. Waterbury [Conn.], Ameiican Brass Co.) WiLKE.

Otto Tiedemann, Messungen des elektrischen Widerstandes von Aluminium bei 
steigender und fallender Temperatur. Vf. beschreibt die Ausfiihrung von elektr. Wider- 
standsmessungen an Al bei steigender u. fallender Temp. u. zeigt, daB die erhaltenen 
Werte von der Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs, von dem Verformungsgrad 
u. dem Alterungszustand des Al abhangig sind. (Ztschr. Metallkunde 20. 154. 
Berlin.) Lu d e r .

L. Dreibholz, Hiittenmdnnische Oewinnung des Silbers aus deutsćhen Erzen. Die 
Gewinnung aus Pb- u. Cu-Erzen wird in groBen Ziigen wiedergegeben. (Metall- 
Wirtschaft 7. 420—21. Charlottenburg.) WlLKE.

R. Glocker und H. Widmami, Uber den Rekrystallisationsvorgang des Silbers 
vom Feinheitsgrad 800. Vff. haben durch Messung der Zugfestigkeit u. der Dehnung 
einerseits u. durch róntgenograph. Unterss. andererseits die Rekrystallisation einer 
Legierung von 80% Ag u. 20% Cu verfolgt. Es zeigte sich, daB die Scharfe des auBersten 
Debyeringes ein sehr empfindliehes Mittel zum Nachweis des Vorstadiums der Re
krystallisation darstellt. (Ztschr. Metallkunde 2 0 . 129—31. Stuttgart.) LUDER.

Robert H. Leach, Das Schmelzen von Sterling-Silber im Hochfreąuenz-Induktions- 
ofen. Sterlingsilber ist eine Legierung von 92,5% Ag u. 7,5% Cu. In den Vereinigten 
Staaten wird es hauptsachlich fiir die Herst. von Silberwaren u. Schmuckwaren ver- 
wendet. Ais Sehmelzofen diente ein AJAX-NORTHRUP-Ofen. Ais Vorteile mit diesem 
Hochfreąuenz-Induktionsofen sind zu verzeichnen die genaue tJberwachung der 
Temp. u. die gleichmaBige Envarmung u. Schmelzung der Legierung, dann die Ver- 
meidung yon Metallverlusten, die Yerbesserung der Arbeitsbedingungen. Die Kosten
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sind im Vergleich zu dem bisher vcnvcndeten ólbefeuerten Ofen ais giinstig zu be- 
zeichnen. (Trans. Amer. cleetrochem. Soc. 53. 5 Seiten Sep.) K a l p e r s .

M. Hansen und G. Sachs, Die elektr ische, Leitfahigkeit ton Silbarlegierungen. 
An Mischkrystallen des Ag mit Cd, Zn, Mg, Mn, Sb, Al u. Sn, die in Form von Drahten 
gebracht worden waren, wurden die elektr. Leitfahigkeit u. die Brinellhaite gemessen, 
u. die Ergebnisse in Zahlentafeln u. Kurven zusammengestcllt. (Ztsehr. MetaUkunde 
20. 151—52. Berlin-Dahlem.) L u d e r .

F. Bemauer, Die Erze der Edelmetalle. Dio Pt-, Ag- u. Au-Erzo werden boschrieben. 
(MetaU-Wirtschaft 7. 411—13. Charlottenburg.) W lLKE.

Tom. Baith, Die Struktur der EdelmetaUe. Dio Krystallstruktur, die Gro Be der 
Atome, die Abhangigkeit der AtomgroBe von Temp. u. Druck werden crlautert. 
(MetaU-Wirtschaft 7. 413— 15. Charlottenburg.) WlLKE.

A. Kussmann und B. Scharnow, Uber die Theorie der Heuslerschen Legierungen. 
Die bei der Alterung der HEUSLERschen Legierungen auftretenden magnet. Anomalien 
wurden bisher durch die RiCHARZsche Theorie gedeutet, nach der die Elementar- 
magnete infolge „Komplexbldg.“ eine Herabsetzung ihrer freien R ichtbarkeit erfahren 
sollten. Die Unrichtigkeit dieser Theorie sowie der bisherigen Alterungsverss. wird 
gezeigt u. das Vorhandensein einer bei etwa 130— 150° liegenden Zustandsanderung 
physikal. u. im Schliffbild nachgewiesen, sowie ihr enger Zusammenhang mit den 
magnet, Erseheinungen klargelegt. Ob es sich um eine Ausscheidung infolge ver- 
anderter Loslichkeit oder um eine allotrope Modifikationsanderung handelt, wird 
nieht entschieden. Auf alle Falle kommt zwei verschiedenen Phasen bei 130° ein 
verschiedener magnet. Sattigungswert u. dem entsprechend auch ein verschiedener 
CURIE-Punkt zu. Die Umwandlung braucht eine gewisse Zeit (m ehrere Stdn.). Auch 
fiir die Koerzitiykraftanderungen laBt sich die ,,Komplextheorie“ nieht halten. Diese 
Anderungen sind vielmehr auf die mit der Umwandlung nachgewicsenen Vol.-Anomalien 
zuruckzufuhren, die eine mechan. u. magnet. Verfestigung des Materials heryorrufen. 
(Ztsehr. Physik 4 7 . 770— 85. Berlin-Cbarlottenburg.) W lLKE.

Friedrich Vogel, Die Elektrochemie von Legierungen. Vf. beriehtet iiber Verss. 
zur Herst. von Legierungen auf rein elektroehem. Wege, insbesondere iiber die Herst. 
von Pi-iSn-Legierungen aus einem Legierungsgemisch von Cu, Sn, Pb u. Sb, das ais 
Anodę yerwandt wird, ais Kathode dient ein Pb-Blech, ais Elcktrolyt ein Bleielektrolyt 
nach B e t t s . Die Bedeutung des Verf. liegt darin, daB man alle moglichen Arten von 
WeiBmetallen, die im Sn- u. Pb-Geh. stark gegeneinander schwanken kónnen, auf ein 
gutes Lotzinn oder Sb-armes u. Cu-freies Mischzinn yerarbeiten kann. Wurde von 
dem n. MischzinnprozeB auf trockenem Wege ausgegangen, so ergeben sich folgende 
Zahlen: Ausbringen an Sn an der Kathode =  70%, Ausbringen an Pb an der Kathode =  
95%, Gesamtausbringen an Pb-Sn-Legierung =  83%, Sb in der erzeugten Legierung 
unter 0,5%, Cu nur in Spuren, Stromverbrauch im Mittel =  11 kwh/100 kg Anoden- 
gewicht einschlieBlich Umformer u. Leitungsverluste. (MetaUborse 18. 145—46. 202 bis 
203. 371—72.) E is n e r .

Jean Cournot und Macedo Saares Silva, Fortsetzung iiber das Studium der 
Viscositat bei hoher Temperatur. AnschlieBend an die friiheren Verss. (C. 1926. I. 
1027. 1882) wurde der EinfluB yon hohen Tempp. auf Ni, Al, Duralumin u. Silumin 
untersucht. Im Gegensatz zu den Vorgangen beim Cu u. Messing tritt die visco»e 
Periode bei den untcrsuchten Metallen sehr schnell ein. Besonders auffallend ist dic 
niedrige Viscositatsgrenze beim Al, andererseits ist der EinfluB des Al in anderen 
Legierungen, besonders im Duralumin, wichtig. Ni erwies sich bei den untersuchten 
Tempp. ais bestandiger ais die weichen u. halbweiehen Stahle. So betragt die Vis- 
cositatsgrenze des Ni bei 500° 16,7 kg/qmm gegen 8  u. 9 kg/qmm fiir die weichen 
u. halbweiehen Stahle, bei 600° 9,3 kg/qmm gegen 4 kg/qmm, bei 700° 3,4 gegen 
1 kg/qmm. Die Einschniirung beim Al u. seinen Legierungen war ziemlich stark. 
Allgemein ist fiir eine gegebene Temp. die fiir die Erreichung der Yiscositat not- 
wendige Zeit um so langer, je hoher die Last ist u. dio Zunahme dieser Zeit ais Funk- 
tion der Lasten erfolgt um so sohneller, jo hoher die Temp. ist. (Rev. Metallurgie 
25. 82—86.) K a l p e r s .

Yosiharu Matuyama, Ober die Yolumenanderung einiger Typenmetalle wahrend 
der Erstarrung. Sb zeigt eino Vol.-VergroBerung von 0 ,9 5 %  wahrend der Erstarrung. 
Beim Abktihlen trat eine Unterkiihlung yon rund 61° ein, so daB also das Sb bei 
569° erstarrte. Entgegen dem allgemeinen Glauben dehnen sich Typenmetalle wahrend 
der Erstarrung nieht aus, 6 ondem zeigen eine Kontraktion, die aber kleiner ist ais
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die der meisten anderen Metalle. Auch die D. u. der Ausdehnungskoeffizient der 
verschiedenen Metalle iiber ihrem F. sind gemessen worden, aber die Ergebnisse des 
Ausdehnungskoeffizienten sind nicht sehr genau. Die Legierung mit 85% Pb u. 
15% Sb kontrahiert um 2,39%. mit 76% Pb, 16% Sb u. 8 % Sn urn 2,06%, mit 
79% Pb, 16% Sb u. 5% Sn ebenfalls urn 2,06%. mit 83,75% Pb, 11,75% Sb, 4 % 
Sn u. 0,5% Cu um 2,04%, mit 92% Pb, 4% Sb u. 4% Sn um 2,61%, mit 50% Pb, 
25% Sb u. 25% Sn um 1,24%, eine meist benutztes Typenmetall um 2,35% u. die 
Legierung mit 90% Sn u. 10% Zn um 2,64%- '(Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 
17. 1—25. Research Inst. for Iron, Steel and Other Metals.) W il k e .

Friedrich Freude, Kupferlegierungen. I. Kupfer- Wisinut. Die (Jualitat Bi- 
lialtigen Cu kann, wenn nicht mehr ais 0,05% Bi enthalten sind, durch geeignetes 
Anlassen wesentlich verbessert werden. Es gibt aber . noeh eine zweite Móglichkeit, 
Bi-haltiges Cu zu vergiiten, u. zwar durch Zusatz von geringen Mengen As. Fiir die 
Zwecke der Drahtzicherei ist ein Cu mit mehr ais 0,005% Bi nicht geeignet. (Metall- 
borso 18. 818. Wien.) W il k e .

Lyrnan J. Wood, Eine Untermchung der Anlafiwirkungen auf einige Kupfer- 
Nickel-Aluminium-Mangan-Legierumjen. Die sandgegossenen Legierungen wurden 
angelassen u. ihre Eigg. nach dem Anlassen mit denen vor dem Anlassen yerglichen. 
Die untersuchten Eigg. waren D., Korrosionsfestigkeit u. Mikrostruktur vor u. nach 
dem Anlassen. Die Legierungen des Cu-Ni-Al-Systems, dio ein Ni-Cu-Yerlialtnis 
von rund 2 u. einen Al-Geh. von 2—6 % haben, bilden im wesentlichen eine feste 
«-Lsg., wenn sie im Sand yergossen u. gerade unterhalb Rothitze abgeschreckt werden. 
1% Mn-Zusatz zu diesen Legierungen yerursacht die Bldg. eines 2. Bestandteiles, 
der sich wie ein cc-/J-Eutektoid verhalt. KokillenguB yermindert den Betrag des 
cc-/5-TeiIes in der Legierung. Anlassen ruft allgemein eine Yerminderung des a-/?-Teiles, 
der D. u. Korrosionsfestigkeit hervor. Umgekehrt, wenn beim Anlassen einmal der 
cc-/S-Teil sich vermehrt, so folgt gleichlaufend eine Erhóhung der D. u. Korrosions
festigkeit. Die maximale Zus. der guten Eigg. der Legierungen nimmt ab mit steigenden 
Betragen des a -f- /J-Teiles. Die Beziehung zwisehen dem Ni-Cu-Verhaltnis u. dem 
Al-Geh. ist sehr wichtig. Um geeignete Legierungen zu erhalten, muB dies Yerhaltnis 
klein genug sein, um eine im wesentlichen homogene a-Lsg. zu erhalten. Die Legierung 
mit 33% Cu, 62% Ni, 4% Al, 1% Mn scheint die besten Eigg. zu besitzen. (Journ. 
physical Chem. 31 [1927]. 1693—1703. Saint Louis, Univ.) W il k e .

P. Schwerber, Vergiitete Aluminium-Legierungen im Apparate- und Haschineiibau. 
Schmiedbare Al-Cu-Si-Legierungen lassen sich, ahnlich wie Eisenstahl, therm. ver- 
giiten u. erreichen 26 kg/qmm Streckgrenze, 40 kg/qmm Festigkeit u. 20% Dchnung. 
Die Entw. der yergiitbaren Al-GuBlegierungen ist noeh nicht so weit fortgeschritten; 
die einfach durch Zn u. Cu yerguteten Al-Legierungen gewahren im Mittel 15 kg Festig
keit u. 4% Dehnung, die Al-Cu-Legierung ais SandguB 26 kg Festigkeit bei 12% 
Dehnung. Nimmt man noeh dio hohe Korrosionsbestandigkeit solcher Leichtstahle 
mit hinzu, so ist eine groBe Reihe von Vorziigen fiir ihre konstruktive Verwendung 
gegeben, die nun im einzelnen besprochen -werden. (Apparatebau 40. 85—88 
Bonn a, Rh.) SPLITTGERBER.

H. A. Huebotter, Kolben aus Aluminiumlegierungen in Gasolin- und Olmaschinen. 
Al-Legierungen sind ein sehr geeignetes Materiał wegen ihrer hohen Lcitfahigkeit 
u. niedrigen Warmeabsorption aus heiBen Gasen. Kolben aus Al-Legierungen, die 
45 cm lichte Weite haben, werden jetzt fiir Olmaschinen hergestellt, ebenso werden 
auch Kolben fur kleine Gasolinmaschinen fabriziert, bei denen Stahlbander im Al 
eingebettet sind. In den Kolben gegossene Nuten gestatten eine lineare Ausdehnung 
der Legierung ohne entsprcchende VergróBerung des Kolbendurchmessers. An Hand 
yieler Abb. werden weitere Einzelheiten besprochen. (Journ. Soc. automot. Engineers 
22. 325—30. Indianapolis, Butler Mfg. Co.) W i l k e .

W. E. Ballard, Nichteiserne Rohren. Die nahtlosen runden Cu- u. Messingróhren, 
die mechan. Einrichtungen, die bei der Herst. solcher Rohren benutzt werden, u. 
die Beziehungen zwisehen den benutzten Maschinen u. der Metallurgie der Prodd. 
werden behandelt u. zwar folgen nach einer Beschreibung des Herst.-Verf. die An- 
wendung der yerschiedenen Dornę, die Anpassungsfahigkeit der Maschinen, das Ziehen 
im Pilgerschritt u. alle sonst wichtigen Punkte. (Metal Ind. [London] 32. 332—33. 
353—56.) ” W il k e .

Hans Bohner, Zugfestigkeits- und LeiifaMgkeitsdnderung hartgezogener Drahte aus 
Kupfer, Bronze, Aluminium, Aludur u. Aldrey unter dem Einf lup kurzzeitiger Erwannungen.
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Proben der genannten Metalle u. Legierungen wurden mit mehr oder weniger starken 
elektr. Strómen kurze Zeit belastet u. ihro Rekrystallisationsgeschwindigkeit durch 
Messung der Zugfcstigkeit u. elektr. Leitfiihigkeit beobaehtet. DieRekrystallisation 
geht bei entsprechend hohen Gluhtempp. in Bruehteilen von Sekunden vor sich, falls 
der betreffende Werkstoff seine Nebenbestandteile bei allen Tempp. in fester Lósung 
hfdt; ferner bei solclien Legierungen, die zur Erreichung lioher Zugfcstigkeiten hohe 
Vergutungstempp. benótigen. Die Versuchsergebnisse sind in Zahlentafeln, Kuryen- 
bildern u. Schliffen yeranschaulicht. (Ztschr. Metallkundc 20. 132—41. Lautawerk.) Lu.

Edmund R. Thews, Uber Phosphorbronzen. Vf. boschroibt dio Gewinnung u. 
die Eigg. des Phosphorkupfers, einer Legierung von Cu mit 10 oder 15% P, das ais 
Vorlegierung fiir die P-Bronzen dient, u. seineVerwendung ais Desoxydationsmittel. 
Dann werden die Nachteile des P, sowie der EinfluB der yerschiedenen P-Gehalte, 
auch hóherer, auf die mechan. Eigg. der Bronzen behandelt. Dio yerschiedenen Werte 
sind in Zahlentafeln zusammengestellt. (GieBerei-Ztg. 25. 213—20. Philadelphia.) Lu.

M. Hansen, Zur Kenntnis der Zinnbronzen. Boim Abschrocken von Legierungen 
mit etwa 15—25% Sn von Tempp. oberhalb 520° beobaehtet man haufig neben den 
zu erwartenden 2 Krystallarten eine 3. Krystallart, dic in Form von grauviolottcn 
Siiumen an den Begrenzungen der a- u. y-Krystalle bzw. a- u. /3-Krystallc eingelagert 
ist. Die Ausbildung dieser Saume hangt in hohem Mafie von der Abschreckgeschwindig- 
keit u. -temp. ab. Die Breite der Saume nimmt mit fallender Abschrecktemp. zu 
u. wird um so grófier, jo mehr sich dio Abschrecktemp. 520° niihert. Bei gleiehor 
Abschrecktemp. sind die Saume um so breiter, je langsamcr dic Abschreckung crfolgt. 
GroBe Wahrscheinlichkeit hat die Annahme, dafl die grauvioletten Siiume ais ein 
Zwischenprod. des bei 520° aus dem y- bzw. jS-Mischkrystall gebildeten (a +  <5)-Eutek- 
toids anzuselien sind, d. h. ais das Eutektoid in einer hochdispersen Form, die sich 
wio eine einzige Phase mit charakterist. Atzeigg. yerlialt. Durch geeignete Abschreck- 
bedingungen gelingt es, Dbergangszustande zwischen den Siiumen (eine Phase) u. 
dem Eutektoid (2 Phasen) zu erzeugen. Die Bldg. der Sfiumc hangt also nicht mit 
der Umwandlung bei 587° zusammen u. ist nicht auf eine polymorphe Umwandlung 
der /3-Krystallart zuriickzufiihren. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170 . 18—24. Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Metallforsch.) WlLKE.

W. Kohler, Einfłu/3 der Korngrófie von Messing und Bronze auf die Korrosioiis- 
fesligkeit in erhitzlen Salz- und Sdurelosungen. Nach einer Obersicht iiber das Schrift- 
tum wird iiber die an den Legierungen (72,3% Cu, 27,7% Zn) u. (70,7% Cu, 28,0% 
Zn, 1,2% Sn, 0,05% Pb) angestellten Verss. bcrichtet. Die Strukturvcrschiedenheit 
der hartgewalzten Vers.-Biinder von 3 mm Stiirke u. 90 mm Breite mit homogenem 
a-Krystallgefiige wurde durch Gliihen bei verschiedenen Tempp. erzielt. Dio Werk- 
stoffe wurden der mehrmonatigen Einw. wss., auf 80° erhitzter 1 / 1 0 -n. HC1, Vio'n- 
H2 SOj, V1 0 -n. H N 0 3  bzw. ]/io'n- Na2C03  u. dest. W. ausgesetzt. Sie wurden vorher 
sorgfaltig geschmirgelt, peinliclist poliert, mit A. gereinigt u. nn CJuarzhakchen auf- 
gehangt. Die Korrosionsfestigkeit der beiden Legierungen nimmt in den erliitzten 
Salz- u. Saurelsgg. bzw. in dest. W. mit fortschreitender Vers.-Dauer ab; nur bei 
der H N0 3  stcllt sich yerlialtnismafiig rasch ein der Konz. entsprechender Gleich- 
gewiehtszustand ein. Die Legierung 70/29/1 yerhalt sich allgemein edler ais die 
Legierung 70/30. Die Lósliehkeit steigt mit zunehmender Gliihtemp. an. Dio Gliih- 
behandlung bei 750° bewirkt gegeniiber dem Ausgangszustand (gewalzt, nicht ge- 
gliiht) ein Ansteigen der Losliehkeitsziffern auf rund den 3-fachen Wert. Ein direkter 
einfaeher funktionaler Zusammenhang zwischen der durch Gliihbehandlung erzeugten 
yerschiedenen Struktur u. der Korrosionsfestigkeit scheint nicht zu bestehen. 
(Zentralblatt Hutten- u. Walzwerke 32. 229—36. Berlin, Bergmann-Elektrizitats- 
werke, A.-G.) W lLKE.

G. L. Bailey, Der Einflup gdoster Gase auf die Giiie von 70 : 30 Messingblócken. Es 
wurde untersucht, ob man Messinggufi durch Behandlung des geschmolzenen Metalls 
mit yerschiedenen Gasen vor dem GieBen undicht maclien kann. Dic Gase wurden 
im Tiegel durch das geschmolzene Metali geleitet u. dann yerschiedene GuBstiicke 
aus der gleichen Schmelze durch GieBen in Formen hergestellt, wobei die Erstarrungs- 
gesehwindigkeiten yariiert wurden. Schrumpfhohlraume wurden durch eine passende 
GuBform yermieden. Die mit Messing durchgefiihrten Unterss. zeigton, daB weder 
bei Behandlung mit H2, S02, noch mit N2 Hohlraume durch Gasentw. wahrend des 
Erstarrens hervorgerufen werden kónnen. Bei der Behandlung des Messings mit 
S0 2 trat eine Schwierigkeit auf, da'das Gas mit dem Metali unter Bldg. einer Sulfid-
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Oxyd-Verb. reagierte. Die rascher erstarrenden MessingguBstiicke zeigten in diesem 
Falle eine groBere UngleichmaBigkeit, die aber nicht auf Gasentw. zuriickzufiihren 
ist. Beim Messing scheinen die gebildeten Oxyde u. Sulfide in der fl. Legierung unl. 
zu sein u. auf der Oberflache zu schwimmen. Die groBere Affinitat des Zn im Messing 
zu O, u. die Unlóslichkeit des ZnO im Messing wurden eine yollkommene Entfernung 
des 0 2  aus dem Metali sichern. Dic Analyse zeigte, daB nur sehr wenig S anwesend 
war. Danach sind die Hohlraume yerschiedener GroBe u. Verteilung, die haufig im 
MessingguB gefunden werden, auf mechan. Einschliisse der Gase in der Giefiform 
zuriickzufiihren. So kann man bei sehr tiefen GieBtempp. groBe. Hohlraume von 
Lufteinschliissen erzeugen, aber andererseits Messing bei Anwendung gceigneter Verff. 
schon boi 30° iiber der Liąuiduslinie ohne Fehler yergieBen. (Metal Ind. [London] 
32. 323—25. 351—52.) W il k e .

H. Meyer, Die Anwendung der Metallographie zur Giitesteigerung der Erzeugung. 
An Hand einiger Beispiele wird dargelegt, daB es ein Haupterfordernis geregelter 
Betriebsfiihrung ist, die Yeranderlichkeit des Werkstoffes u. die GesetzmaBigkeiten, 
nach denen sio sich yollzieht, innerhalb des Verarbeitungsganges móglichst eingehend 
zu yerfolgen. (Stahl u. Eisen 48. 50G—15. Hamborn.) W i l k e .

O. Foppl, Die Drehschwingungsprufmaschine und die mit ihr feststellbaren Er- 
gebnisse. (Ztschr. Metallkunde 20. 142—44. Braunschweig.) L u d e r .

6 . Tanunann und A. Heinzel, Die Krystallitenorientierung gerechter und ge- 
stauchter Metalle und die krystallographische Deutung der Gleitforgange beim Recken, 
Stauchen und Walzen ton Metallen. (Vgl. auch C. 1928. I. 794.) Die Krystalliten- 
orientierung in gereckten Stahlen u. gestauchten Wiirfeln kann man dureh Best. des 
maximalen Schimmers auf geatzten Metallflachen ermitteln. Die Krystallitenorien
tierung bei hohen Zieh-, Stauch- u. Walzgraden stimmt mit der auf rontgenometr. 
Wege bestimmten iiberein. Der Vorteil der Verff. des maximalen Schimmers besteht 
darin, daB die Best. der Anderung der Krystallitenorientierung fiir groBere Bezirke 
móglich ist. Nimmt man an, daB sich dic Orientierung der Krystallite so iindert, daB 
beim Becken eine hochste Schubkomponente auf die Gleitebene wirkt, beim Stauchen 
eine hochste Druckkomponente, so laBt sich hieraus die Endlage der Krystallite zur 
FlieBriehtung ableiten. Der Walzyorgang ahnelt im ersten Walzabsehnitt der Anderung 
der Krystallitenorientierung beim Recken, im zweiten Abschnitt der beim Stauchen. 
(Arch. Eisenhiittenwesen 1. 663—67. Univ. Gottingen.) W il k e .

L. Rostosky, Die Vericandtschaft der thermischen Verbindmigsarbeiten Lolen und 
Schwei/ien. Es werden die beim Loten auftretenden 3 Arten der Diffusion des Lotes 
in das Lotobjekt erortert, die Fragen der therm. Nachbehandlung der Lótstelle u. 
des Lotschmelzpunktes behandelt, u. die Grenzen zwischen den Arbeitsyerff. des Lotens 
u. des autogenen SchweiBens, dio in der Prasis ofter yerwischt werden, nach metallo- 
graph. Gesichtspunkten eindeutig gezogen. (SchmelzschweiBung 7. 49—52. Berlin.) Lu.

D. H. Deyoe, Das Schweiften von Rohren und andere neuesie Fortschritte im 
Scktoeipen. Es werden behandelt: LichtbogenschweiBung mit atomist. H2, mit Licht- 
bogen geschweiBte Eisenbahnmetallschwellen, metallurg. Unters. der Stahlplatte u. 
des Elektrodenmaterials, Ersatz von GuBstiicken dureh geschweiBte Stahlplatten u. 
RohrschweiBung. Einige Abb. erganzen die Arbeit. (Journ. New England Water 
Works Assoc. 42. 25—32. General Electric Co., Schenectady [N. Y.].) W il k e .

Le Roy Edwards, Das Schweipen von Rohrleilungen mit Sauerstoffacetylen. Dio 
mit Abb. reich yersehene Abhandlung bespricht den heutigen Stand, u. zwar unter 
anderem Vorbereitung, Materiał, Geraderichten des Rohres, Herablassen in den Graben, 
Unters., Kenntlichmachung usw. (Journ. New England Water Works Assoc. 42. 3 
bis 20. Air Reduction Sa l e s  Co., New York.) W il k e .

James Silberstein, Kupferschweipung. Fiir SchweiBstucke, die mechan. Be- 
anspruchungen ausgesetzt sind, nimmt man yorteilhafterweise desoxydiertes Cu, das 
iiberalł hergestellt wird. In allen anderen Fallen geniigt das iibliche Cu. (Chem. 
metallurg. Engin. 35. 180. Wilkensburg [Pa.].) W i l k e .

C. A. Mc Cune, Die Metallurgie des Sckweipdrahles. Dio Gocignothoit von Drahten 
zum SchweiBen zeigt manchmal allein die „Flammenunters.“ an, die darin besteht, 
daB die Oberflache des Drahtes mit einer kleinen 0 2-Acetylenflamme niedergeschmolzen 
wird. Zum SchweiBen ungeeigneter Draht ,,kocht“ wild dabei auf, wahrend im anderen 
Falle ein ruhiges Schmelzen eintritt. Eine bestimmte Zus. fiir den Draht yorzuschreiben, 
geniigt allein nicht. Yon einigen wird eine Emiedrigung des S-G!ehalts yon 0,045 auf
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0.03 al8  wichtig erachtet. (Journ. New England Water Works Assoc. 4 2 . 33—35.
American Chain Co., Bridgeport [Conn.].) W lLKE.

R. Schneidewind, S. P. Urban und R. C. Adams jr., Der Einflu/3 von dreiwertigem 
Chroni und Eisen auf Chromsaurebader. Die Proben wurden bei 15, 25, 45, 60, 75 u. 
85° chromiert u. dienten in einem Chromsaurebad ais Kathoden, wahrend ais Anodę 
ein Stahlbehalter von 7,5 em Durehmesser u. 15 cm Hohe verwendet wurde. Der 
elektrolyt. Wirkungsgrad ist dabei Funktion des Logarithmus der Stromdichte. Der 
Zusatz oder dio Anh&ufung yon dreiwertigem Cr u. Fe diirfto dieses Yerhaltnis nur 
wenig beeinflussen. (Trans. Amer. electroehem. Soc. 53. 9 Seiten Sep.) K a l p e r s .

J. Hausen, Die Tiefenwirkung galmnischer Bader. Vf. kennzeichnet die geltenden 
Anschauungen iiber die Streukraft u. Tiefenwrkg. galvan. Bader u. die Faktoren, yon 
denen sie abhangt. Am Beispiel der Cu-, Ni-, Zn- u. Cr-Bader wird gezeigt, in weleher 
Weise u. in welchem Umfang diese Erkenntnisse zur Steigerung der Streukraft aus- 
gewertet werden kónnen. Entsprechend den yersehiedenen Verhaltnissen unterscheiden 
sieh die Methoden zur Erhohung der Streukraft durch Anderung der Badzus. oder der 
Arbeitsbedingungen in jedem einzelnen Fali. Daneben hangt das Mafl der erzielbaren 
Streukraft yon der Anordnung der Werkstucke u. der Anoden ab. Durch passende 
Ausbildung der Anoden ist dafiir zu sorgen, daB die zu plattierenden Werkstucke mog- 
lichst gleichmaBig yon der Anodę umschlossen werden. (Metallbórse 18 . 33—34. 257 
bis 258. 314—15. 483.) E i SNER.

A. Thiel und J. Eckell, Ober Korrosionserscheinungen. 12. Mitt. Ober den ver 
meintlichen Widerspruch zwischen der „katalylischen“ Wirhung des Silbers bei der Auf 
losung des Zinlcs in Sduren und seiner Slellung in der Oberspannutigsreihe. (10. vgl
C. 1927. II. 2105; 11. ygl. Kohle u. Erz 24  [1927]. 849.) Das von St r a u m a n is  (C. 192 8
1. 474) benutzte Yerf. sehafft keine eindeutigen Versuchsbedingungen, da mit Fremd.
raetallndd. gearbeitet wird, die auf dem sieh losenden Metali durch dessen freiwillige 
Rk. mit gel. Fremdmetallsalzen erzeugt werden. Im besonderen wird die Anomalio 
der „katalyt." Wrkg. des Ag bei den Verss. von STRAUMANIS behandelt. Ag yermag 
unter der Wrkg. eines ihm aufgezwungenen imedlen Potentials Zn-Metall aufzunehmcn 
u. damit ein System von relatiy hoher Uberspannung zu bilden. Feinpulverig ab- 
gesohiedenes Ag, wie es St r a u m a n is  benutzt hat, ist in besonders hohem Grade der 
Vergiftung durch Zn ausgesetzt. (Ztschr. physikal. Chem. 1 32 . 78—82. Marburg, 
Univ.) W i l k e .

W. J. Sweeney, Eine thermodynamische Untersuchung der grundlegenden Korro- 
sion&reaMioncn. Die grundlegenden Korrosionsrkk. des Fe in Abwesenheit des 0 2 

u. das Fe-Ferroion-Wasserstoffion-H2-Gleichgewicht werden besprochen. Aus einer 
krit. Literaturiibersieht iiber die Loslichkeit yon Fe u. Fe(OH) 2 werden ein Loslichkeits- 
prod. von 10~ 1 8 ,8  u. ein vorlaufig:r Wert von —120 920 Kalorien fur die freie Energie 
der Bldg. von Fe(OH) 2 aus den Elementen erhalten. Aus diesem Wert folgt, daB 
eine kleine freie Energieabnahme beim Fe-Angriff durch W. stattfindet, um Fe(OH) 2  

u. H2 sogar in der Abwesenheit von 0 2  zu bilden. (Trans. Amer. electroehem. Soc. 
53. 11 Seiten Sep. Massachusetts Inst. of Technology.) W lLKE.

Wilhelm van W lillen Scholten, Der Oberzug auf Eisenelelclroden bei Korrosions- 
versuchen. Es sollte untersucht werden, ob Fe(OH) 2  u. Fe(OH) 3  eine feste Lsg. bilden 
oder nicht. Die Ergebnisse der Yerss. deuten auf eine feste Lsg. hin. (Korrosion u.
Metallsehutz 4 . 73— 74. Dresden.) W i l k e .

TJdylite G. m. b. H ., Cadmiumniederschldge ais Rostschutz. Polemik zwischen 
der U  d y  1 i t  e G. m. b. H . u. den LANGBEIN-PFANHAUSER-Werken A. G. Erstere 
hebt, bezugnehmend auf die Veroffentlichung yon PPANHAUSER (ygl. C. 19 2 8 . I. 
578) die Yorziige ihres Rostsehutzyerf. hervor. Letztere behaupten, daB die U d y  1 i t  o
G. m. b. H . imGegensatz zu ihrem D. R. P. 379 365 mit loslichen Anoden u. geringen 
Stromdichten bei gewohnlicher Temp. arbeitet, dieses D. R. P. nichts Neues bietet 
u. daB die so hergestellten Cd-Uberzuge nach dem Verniekeln bei der Biegeprobe ab- 
splittern. (Chem.-Ztg. 52 . 292—93. Berlin W  8 .) B e r l it z e r .

Evans Ore Reduction Co., Washington, ubert. von: George W .B .E van s,
WildemeB, V. St. A , Behanddn edelmetallhaltiger Erze. Die Erze werden mit zerfallenem 
CaO, NH4C1 u . NaCl gemischt u. die Mischungen in dichtschlieBenden elektr. oder in 
anderer Weise geheizten Ofen mit hocherhitztem H 2  unter Druck u. Riihren behandelt. 
Es worden Schwefel, As, Te u. andere Bestandteile entfemt, welche bei dem spateren
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Amalgamieren, Cyanisieren u. dgl. schadlieh wirken wurden. (A. P. 1 6 6 4  067 vom 
13/8. 1926, a u sg /27/3. 1928.) K u h l in g .

Electro Metallurgical Co., V. St. A., Legierungen, bestehend aus Fe ais Haupt- 
bestandteil, 15—40%, yorzugsweise 20—30% Cr, 2—15%, yorzugsweise 6 —12% 
Ni, je 0,7—3%, yorzugsweise 1 —2,5% Si u. Mn u. hochstens 0,3% C. Die Legierungen 
lassen sieli leicht zu Bleehen auswalzen u. lóten, sind selir saurefest u. eignen sich 
gut zu DruckgefaBen. (F. P. 635 581 vom 7/6. 1927, ausg. 19/3. 1928.) K u h l in g .

Werner Stauffer, Schweiz, Herstellung von GufScisen im Kuppelofen. Das 
Sehmelzbad enthalt hochstens 30% Stalli, wenigstens 50% kolilenstoffarmes u. im 
iibrigen gewohnliches GuBeisen, Si u. Mn. Die Windgescnwindigkeit betragt .80 bis 
120 cm je Min. u. qm Ofenąuerschnitt. Die Erzeugnisse sind sehr yolumbestandig 
u. widerstandsfahig gegen korrodierende Einww. Die Volumbestandigkeit kann dureh 
Zusatz von Cr u. W erhoht werden. (F. P. 635 811 vom 1 1 / 6 . 1927, ausg. 26/3. 1928. 
Sehwz. Prior. 23/4. 1927.) K u h l in g .

Granular Iron Co., V. St. A , StaHerzeugung. Das zur Stahlerzeugung dienende 
Fe wird, ganz oder teilweise, aus seinen Erzen in festem Zustande, d. h. nicht ge- 
schmolzcn, gewonnen. Der mit derartigem Fe erzeugte Stahl ist wertvoller ais Stahl, 
weleher mit aus Erzen ausgeschmolzenem Fe hergestellt worden ist. (F. P. 635 692 
vom 8 / 6 . 1927, ausg. 22/3. 1928.) K u h l in g .

Pacific Coast Borax Co., New York, tibert. von: Karl J. Jacobi, Roselle, 
V. St. A., Hitzebehandlung. von StaMłegierungen. Die Legierungen werden in Badem 
von Erdalkaliboraten erhitzt. ZweckmaBig belaBt man sie 9— 10 Min. in einem etwa 
1000° w. Bade von Calciumbiborat u. bringt sie dann in ein etwa 1250° w. Bad yon 
noutralem Calciumborat, in welchem sio 3 Min. bleiben. Hierauf werden sio in ein 
etwa 550° w. Bad yon Soda getaucht u. schlieBlich in Ol abgeschreekt. (A. P. 1 664 175
vom 9/6. 1926, ausg. 27/3. 1928.) K u h l in g .

Hassenforderer & Cie., Frankreieh, WiederbraucKbarmachen von Stahlwerlczeugen. 
Die infolge Erhitzens unbrauclibar gewordenen Workzeuge werden in eine sehmelzfl. 
M. getaucht, welche besteht aus Talg, Fischlebortran, Kolophonium, Borax, RuB, 
NaCl oder NaN03, Knochen u. Lederasche. (F. P. 634 370 vom 14/5. 1927, ausg. 
16/2. 1928.) K u h l in g .

Gewerkschaft Lutz III, Berlin, Yerhiillung von zinkMUigen Eisenerzen, Schlacken 
u. dgl. mit erjieblichem Zinkgehalt (etwa 2% und dariiber). (D. R. P. 458 606 KI. 40a 
vom 22/1. 1924, ausg. 14/4. 1928. — C. 1925. II. 684.) K u h l in g .

Franz Bischitzky, Tscheehoslowakei, Trennen zinnhaltiger Legierungen und 
metallischer Mischungen. Die z. B. Sn, Cu, Sb, Pb, Zn u. Fe enthaltenden Rohstoffe 
werden mit li. HC1 behandelt, welche mit einem Katalysator, z. B. CaCl2, yermischt 
worden ist. Die entstandenen Lsgg. werden yom ungel. Cu u. Sb li. filtriert, nach 
dem Abkiihlen yon ausgeschiedencm PbCl2  von neuem filtriert u. das Filtrat zur Be- 
handlung neuer Mengen der Rohstoffe benutzt. Nach geniigender Anreicherung 
wird das wio oben gewonnene Filtrat vom PbCl2  mit CaO oder Kreide gefallt, filtriert 
u. der Riickstand auf metali. Sn yerarbeitet. Der mit HC1 behandelte Riickstand 
wird zweckmaBig zeitweilig der freiwilligen oder dureh Erhitzen, Zufuhr von 0 2,
0 3  o. dgl. unterstutzten Oxydation dureh die Luft iiberlassen. (F. P. 635 034 yom 
26/5. 1927, ausg. 5/3. 1928.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Doring, 
Leverkusen), Ausfallung (Zementation) von Kup/er aus Cu enthaltenden Lsgg. dureh 
Fe, gek. dureh die Verwendung eines gasformigen Riihrmittels, das neben 0 2  S02 

in soleher Menge enthalt, daB dadurch eine Wiederoxydation des gebildeten Kupfer- 
metalls yerhindert wird. —  Ein brauchbares Riihrmittel sind die Endgase des Schwefel- 
saurekontaktprozesses. (D. R. P. 458 605 KI. 40a vom 21/1. 1926, ausg. 16/4. 
1928.) K u h l in g .

Dow Chemical Co., Midland, ubert. yon: W illiam  R. Veazey, Cleveland, Heights, 
V. St. A., Magnesiumlegierungen. Die Legierungen enthalten neben Mg ais Haupt- 
bestandteil weniger ais 1%, yorzugsweise einige Hundertstel bis Zehntel Prozente V. 
Die Legierungen besitzen die Leiehtigkeit des Mg, sind aber hart u. zah. Zur Herst. 
sehm. man Mg unter einem es gegen Oxydation schiitzenden FluBmittel u. tragt die 
der gewiinschten Legierung entsprochendo Menge V2 0 5  ein, welche von Mg zu Metali 
reduziert wird, das sich mit dem nicht ox\'dierten Mg legiert. (A. P. 1 663 963 voni 
S/12. 1924, ausg. 27/3. 1928.) K u h l in g .
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Soc. an. pour 1’Industrie de 1’Aluminium, Schweiz, Reines Aluminium aus 
unreinem und Aluminiumlegierungen. Das zu roinigende Motali wird ais Anodo eines 
schmelzfl. Eloktrolytbades gegen oinen ais Kathode dienenden Kern aus geeignotem 
Stoff, z. B. reinem Al, geschaltet. Der Elektrolyt besteht aus einer Mischung yon 
Halogenalkali oder -erdalkali oder beiden u. einer Menge von A1C13, welche dio Menge 
dor ubrigen Halogonyorbb. iibertrifft. GegebenenfaUs ist der Elektrolyt zu reinigen, 
z. B. durch eine vorlaufige Elektrolyse mit anderen ais den zur Hauptelektrolyso 
dienenden Kathoden oder dadurch, daB man ihn in geschmolzenem Zustande iiber 
metali. Al leitet. (P.P.- 635 541 yom 4/6. 1927, ausg. 17/3. 1928. D. Prior. 7/6.
1926.) K u h l in g .

Pierre Bertlielemy und Henri de Montby, Prankreich, Legierungen. Al, Mg
oder don Legierungen dieser Motalle werden Cd u. Mg zugefugt. Dio Mityerwendung 
yon Mg gestattet. dom Al u. seinen Legierungen beliebige Mengen Cd einzuverleiben 
u. es gleichmaBig im Al zu yerteilen. Die Erzeugnisse werden von See- u. anderen 
salzhaltigen Wassem, von Sorelzement u. Hyposulfit nioht angegriffen. (F. P. 
634751 vom 20/5. 1927, ausg. 25/2. 1928.) KiiHLiNG.

Societa Metallurgica Giacomo Corradini, Italien, Bronzen, bestehend aus 
50—60°/o Cu. 40—30% Zn, 0,25—1,5% Fe, 0,25—1,5% Pb, 2—6% Mn u. 2—6% Ni. 
Die Legierungen besitzen hohe Zugfestigkeit u. kónnen k. u. h. bearbeitet werden. 
(F. P. 635 540 vom 4/6. 1927, ausg. 17/3. 1928. It. Prior. 19/7. 1926.) K u h l in g .

Richard Walter, Doutschland, Reinigen geschmolzener Metalle. Die Reinigung 
erfolgt mittels Alkalicarbonate oder -chloride, dereń Zersetzungsgeschwindigkeit durch 
Zusatz von 1—38% CaF2 verringort worden ist. Die Erzeugnisse besitzen gleich- 
maBigeren u. dichtoren Bau ais dio mittels fluoridfreier Alkaliverbb. geroinigten Metalle 
u. sind frei yon Gaseinschltissen u. innorcn Spannungen. (F. P . 634 436 yom 14/5.
1927, ausg. 17/2. 1928. D. Prior. 18/5. 1926.) K u h l in g .

Bohumil Jirotka, Berlin, Herstellung von oxydischen Uberziigen auf Magnesium
u. dessen Legierungen, 1. dad. gek., daB die Metallgegenstande in Abwesenheit von 
Mineralsauren mit Salzen der Schwermetalle, insbesondere Sn u. Cr, zwecltmaBig 
in der Warme behandelt werden. — 2. dad. gek., daB den Badern Salze des Al bei- 
gegeben werden. — 3. dad. gek., daB den neutralen Badern die ais Zusatze zu sauren 
Badern bereits bekannten Alkalichromate beigegeben werden. — Es werden hell- 
bis dunkelgraue, gelbbraune u. andere t)berziige erhalten. (D. R. P. 458 562 KI. 48d 
vom 2/3. 1927, ausg. 13/4. 1928.) K u h l in g .

Arthur W . Huseman und Thomas A. Leonard, Chicago, V. St. A., Teilweises 
Uberziehen von Metali- und anderen Oegenstanden mit Lacken, Emaillen o. dgl. Dio nieht 
zu lackierenden oder emaillierendenTeilo des Gegenstandes werden mit tier. Leim iiber- 
zogon, die Gegenstande getrocknet, an den nieht mit Leim bcdcckten Stellen lackiert
o. dgl. u. gebacken. Beim Lacken yerwandelt sich der aufgebrachte Leim in eine weiBe 
aufgeblahte M., welche sich leicht entfernen laBt. (A. P. 1 664 034 vom 19/6. 1922, 
ausg. 27/3. 1928.) K u h l in g .

Elektro-Chrom-G. m. b. H., Berlin, Erzeugung von Schutzuberzugen aus Chrom, 
dad. gek., daB yor der Chromierung eine Zwischonschicht aus Cd oder Pb oder Zn 
auf dem zu schiitzenden Grundmetall hergestellt wird. — Korrosionen des Trager- 
metalls, besonders Fe, welche bei direkt aufgetragenen Chrombelagen infolge Rissig- 
werden des Belags auftreten kćinnen, werden yermieden. (D. R. P. 458 632 KI. 48b 
vom 9/8. 1924, ausg. 16/4. 1928.) K u h l in g .

Chrom-Industrie Max Wommer, Deutschland, Elektrolytische Herstellung von 
Chrombelagen. Den ais Elektrolyten dienenden Lsgg. von Cr03  oder (angesauerten) 
Chromaten werden anorgan. Kolloide, yorzugsweise kolloide S i0 2 oder Silicate, wie 
Wasserglas, zugesetzt. Es werden fest haftende Chrombelage erhalten, auch unter 
Verwendung geringerer u. groBerer Stromstarken (bis 15 Amp. je qdcm), ais sie bei 
Abwesenheit yon Kolloiden brauehbar sind. (F. P. 635 700 yom 9/6. 1927, ausg. 
22/3. 1928. D. Prior. 7/12. 1926.) K u h l in g .

Harry Schmidt, Biickeburg, Herstellung von kompakten Chromniederschlagen 
durch Schmelzflupelektrolyse, dad. gek., daB die feuerfl., zu elektrolysierende Schmelze 
auBer Erdalkaliyerbb. oder Verbb. des Al, Mg, Zn oder Mn u. einer Chromyerb. noch 
Boryerbb. anderer Metalle, yorzugsweise der Alkalimetalle, enthalt. — Es entsteht 
nur kompaktes, kein pulyerformiges Cr. (D. R. P. 458 494 KI. 40e yom 1/9. 1926, 
ausg. 12/4. 1928.) K u h l in g .

X. 1. 176
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Chrom-Industrie Max Wommer, Dsutschland, Keramische GefdPe fiir Chrom- 
buder. Die GofaBe besitzen einen hohlon Rand, wolcher durch iiber der Oborflache 
der Bader liegende Offnungen mit dem GafiiBinnern in Verb. steht u. an ein Saugrohr 
angeschlossen ist. Aus den Badem entwickelte schadliche Dampfe usw. werden 
abgesaugt. (P. P. 635 699 vom 9/6. 1927, ausg. 22/3. 1928. D. Prior. 9/6.1926.) K uiil.

Eugene Paul Marius Gat und Eugene Marie Louis Carriere, Frankreich, 
Metalliiberzuge auf Aluminium und Aluminiumlegierungen. Zwecks Horst, fest haftonder 
Beliige wird das sorgfaltig gereinigte Tragermetall kurze Zeit zur Kathode bei der 
Elektrolyse von Eisensalzlsgg., yorzugsweise schwcfelsauren Lsgg. von FeS04, ge- 
macht. Der entstandene diinne Eisenbelag, auf welchem dio aufzutragenden Metallo, 
wie Ni, elektrolyt. oder in anderer Weise niedergeschlagen werden, schiitzt das Al 
bzw. seine Legierungen vor Oxydation. (F. P. 635 002 vom 25/5. 1927, ausg. 5/3.
1928.) K u h l in g .

IX. Organische Praparate.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ilerstellung sauerstoffhaltiger 

organischer Verbindungen. Das Verf. ist eine Erweiterung des Vcrf. des Haupt- 
patonts, insoforn ais an Stelle yon H, aliphat. Alkohole, dereń Ester oder Gemische 
beider gemiiB dem Verf. des E. P. 254 819; C. 1927- I. 2948 zur Herst. sauerstoff- 
haltiger organ. Verbb. yerwendet werden. — Das Verf. des E. P. 247 217; C. 1926.
II. 2113 soli nicht unter den Anspruch des Verf. fallen. (E. P. 286 010 vom 18/8. 
1926, ausg. 22/3. 1928. Zus. zu E. P. 240955; C. 1926. I. 2242.) U l l r ic h .

E. J. du Pont de Nemours & Co., Wilmington (Delaware), ubort. von: James 
Henry Cotton, Toronto (Canada), Reinigung von Athern und anderen fliichtigen Sub- 
stanzen, insbesondere DidthylatMr, von den fliichtigen Verunreinigungen, wie Alde- 
liyde, Ketone, Gase, A., CO, S 0 2, Fuselol u. a., durch Zusatz von W. u. Erhitzen 
unterhalb des Kp. unter gleichzeitigem Durchleiten yon Luft oder eines indifferenten 
Gases, wobei dor Ather mit dem Gase yerdampft u. dann in mehreren liintereinander- 
geschaltoten Kiihlern stufenweise derart gekiihlt wird, daB zunachst das gereinigte 
Prod. u. im letzton Kiihler dio Vorunreinigungen kondensiert werden. (A. P. 1 507 337 
vom 25/9. 1918, ausg. 2/9. 1924.) M. F. Mu l l e r .

Friedrich Scheuermann, Pforzheim, Herstellung von alkoholfreiem Essigsdure- 
dthylester, dad. gek., daB man alkoholhaltigen Essigsaureathylester, zweckmaBig im 
unimtorbroclienen Betriebo, durch Extraktion mit verd. CH3C02H yon A  befroit u. 
fraktioniort abdest., worauf die im Destillationsriickstand yerbliebene CH3C02H mit 
dem A. des Waschwassers, zweckmaBig ebenfalls im ununtorbrochenen Betriobe,. zu 
neuen Mengen A.-haltigen Esters; zwecks weiterer Extraktion, yerarbeitet werden. — 
Z. B. wird vord. 10°/oig. CH3 C02H statt W. zum Auswaschen des A. aus einer yorhandenen 
Menge A.-haltigen Esters benutzt. Einerseits entsteht hierbei eine Esterfl., dio wenig 
W. u. viel CH3C02H enthalt, aber frei von A. ist, u. andererseits eine alkoh., wss., mit 
Ester gesatt. u. mehr oder weniger CH3C02H enthaltende FI. Aus der ersten FI. orhalt 
man durch fraktionierte Dest. den vollig alkoholfroien Ester von 95—97% u. ais Rtick- 
stand die im Ester gol. gewesene CH3C02H in konz. Form (50—80%ig.). Aus dieser 
wird dio fur den weiteren ExtraktionsprozeB notwendigo A-haltige Estermenge erzeugt. 
Beim Entgeisten der zweitgenannten alkoh.-wss., mit Ester gesatt. FI. yerestert sich 
dio auBerdem yorhandene CH3C02H yollstilndig, u. man gewinnt aus ihr loicht eine 
zweite Menge A.-haltigen Esters, der ebenfalls zur Extraktion yerwendet wird. Bei 
dem Verf. kommt man mit sehr viel weniger Dampf aus ais bisher u. gewinnt den Ester 
in einer fiir viele Zwecke unmittelbar brauchbaren Reinheit. In einer Zeiclmung ist 
eine fiir den ununtorbrochenen Betrieb geeignete Vorr. dargestellt. (D. R. P. 455 584 
KI. 12 o vom 25/12. 1924, ausg. 6/2. 1928.) Sch o tt la n d er .

Soc. des fitablissements Barbet, Frankreich (Seine), Gewinnung von Glucose 
und Ldmlose aus Traubensdften. Die Glucose wird nach dem Abschleudern von dem 
noch anhaftenden Layulosesirup durch Nachwasclien mit einer konz. Glucoselsg. 
befreit. Zur Gewinnung yon glucosefreier Layulose wird die Layuloselsg. auf 42° Be 
eingediekt, worauf eine zweite Krystallisation der noch yorhandenen Glucose statt- 
findet. Durch Behandlung mit Tierkohle wird ein weiBes Prod. erhalten. (F. P. 
32 642 vom 17/4. 1926, ausg. 14/2. 1928. Zus. zu F. P. 615942; C. 1927. I. 
2249.) M. F. Mu l l e r .

Industrial Technics Corp., iibert. yon: W illiam C. Arsem, Shenectady (New 
York), Gemnnung von Ldmlose aus Pflanzenknollen, insbesondere aus Georginen-
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knollen. Die gereinigten u. von der iiuBoren Haut befreiten Knollen werden aus- 
gepreBt u. mit W. ausgelaugt. Der erhaltono Saft wird mit Ca-Hydroxyd u. CaCl2- 
Lsg. neutralisiert u. durcli Erhitzen auf 75° wird ein Teil der Verunreinigungen koaguliert 
xi. filtriert. Die klaro Lsg., die Inulin u. andero Kohlchydrate entluilt, wird bei 100° 
mit Wcinsiiure hydrolysiert u. die El., die neben Liwulose Mineralsalze u. geringe 
Mengcn organ. Substanzen enthalt, wird dann im Vakuum bis zu 90% L;Lvuloscgeh. 
eingedampft, u. nach dem Impfen mit Lavulosekrystallen krystallisiert dio Lavulose 
aus. Vor dem Eindampfen wird zweckmaflig ein Teil der organ. Substanzen duroh 
Zusatz von Pepsin, Trypsin, Bakterien, Schimmolpilzen usw. vergoren, u. auf diese 
Weise werden die unangenohmcn EiweiBgeschmacksstoffo entfernt. Die Vergarung 
kann auch vor der Hydrolyse des Saftes stattfindcn. (A. PP. 1 663 233 u. 1 663 234 
vom 31/1. 1927, ausg. 20/3. 1928.) M. E. Mu l l e r .

Max Bergmann (Miterfinder: Ferdinand Stern), Dresden, Verfahren zur Gewinnung 
von Acetyldcrtiaten aus Aminoverbindungen, wie aliphat. u. aromat. N-Bascn, Amino- 
alkoholen, aliphat. u. aromat. Aminocarbonsauren, Aminocarbonsaureestern, Amino- 
sulfonsauren, Polypeptiden, sowio yon Alkylderiw. dieser Stoffe, soweit sio noeh 
acetylierbare bas. Gruppen enthalten, mittels Keten, 1. dad. gek., daB man gasformiges 
Keten in geringem Uborsehufl auf diese Kórper in Ggw. OH-haltiger Stoffo oder OH- 
haltiger LÓsungsmm. einwirken laBt. — 2. dad. gek., daB man Stoffo, dio neben der 
acetylierbaren bas. Gruppe noeh OH enthalten, in Ggw. oder in Abwesenheit anderer 
OH-haltiger Stoffe oder Losungsmm. mit gasformigem Keten behandelt, zum Zwecke 
einer selektiyen Acetylierung der bas. Gruppe. — Gegeniiber der iiblichen Aeetyliorung 
mit Essigsaureanhydrid oder CH3 C0C1 ermoglicht das Vorf. die Acetylierung von freien 
Aminocarbonsauren, ohne weitorgohende Veriinderung der entstehenden N-Acetyl- 
deriw., sowie die teilweise Acetylienmg von Aminoalkoholen u. Aminophenolen u. 
auch von mehrwertigen NH 2-Verbb. an der bzw. oinor NH2-Gruppo allein, u. liefert 
immittelbar reino Prodd. in sehr guter Ausbeute. Z. B. leitet man in eino Lsg. von 
Glucosaminhydrochlorid in mit etwas W. verd. n. NaOH einen kontinuierlichen Strom 
von gasformigem uberschiissigen Keten, durch Uberleiten von Acetond&mpi uber gluhende 
Pt-Spiralen gewonnen, bis zur kongosauren Rk. der Lsg., dampft bei niederer Temp. 
im Vakuum ein u. trennt das entstandono N-Acetylglucosamin durch mohrmaliges 
Ausziehen mit absol. CH3OII vom yorhandonen NaCl. — Weitere Beispiele betreffen 
die N-Acetylierung von: Anilin in wss. Susponsion zu Acetanilid, — Monomethylanilin 
in verd. alkoh. Lsg. zu Acetyhnethylaminobenzol, — p-Aminophenol in einer Suspension 
von 96%ig. A. zu p-Acetylaminophenol u. o-Aminophenol zu o-Acetylaminophznól, — 
Glykokoll bzw. seines Na-, Pyridin- oder Brucinsalzes in wss. Lsg. zu Acetursaure, —  
Lewin in wss. Lsg. zu Acetylleucin, — p-Aminobenzoesdure in wss. Lsg. zu p-Acetyl- 
aminobenzolcarbonsaure, — sulfanilsaurem Na  in wss. Lsg. zu p-Acetylaminóbenzol- 
sulfonsaure, — Glykokollester in wss. Lsg. zu Acetursauredthylester, — sowie Methylamin 
in 10%ig- wss. Lsg. zu N-Methylacetamid. (D. R. P. 453 577 KI. 12 o vom 21/7. 1925, 
ausg. 10/12. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, iibert. von; W ilhelm Schulen- 
burg, Frankfurt a. M., Herstellung von Camphen durch Abspaltung von HCl aus Pinen- 
hydrochlorid mittels Alkalimonoxyden. — Z. B. wird Pinenhydrochlorid mit einem 
OberschuB von Natriummonoxyd am RiickfluB solange erhitzt, bis der Kp. von 210° 
auf 158—160° gefallen ist; es wird noeh einige Stdn. weiter erhitzt u. das gebildete 
Camphen alsdann bei gewohnlichem oder yermindertem Druck abdest. Das Camphen 
ist chlorfrei; die Ausbeute betragt 90%. (A. P. 1663  569 yom 26/2. 1927, ausg. 
27/3. 1928. D. Prior. 27/2. 1926.) U ł l k ic ii.

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Herstellung von Henthol, 1. dad. gek., daB 
man aus Menthanol- 8  durch Erwarmen mit W. abspaltenden Mitteln das /1,3-Menthen 
gewinnt, alsdann dieses durch Anlagerung von O mittels Benzoepersaure oder durch 
Erhitzen des durch Anlagerung von HCIO erhaltenen Prod. mit HCl-abspaltenden 
Mitteln, wie Alkalihydroxyden, in Menthenoxyd uberfuhrt, worauf man dieses unmittel- 
bar oder, naehdem man es durch aufeinanderfolgendes Erwarmen mit Alkali u. Siiure 
in Menthon umgelagert hat, mit Hilfe der ublichen Reduktionsmittel, insbesondere 
mit Hilfe von H 2 in Ggw. yon Katalysatoren, in Menthol uberfuhrt. — 2. dad. gek., 
daB man das zl,3-Monthen mit in statu nascendi befindlieher HCIO behandelt. — Bei 
der Darst. des Menthols aus dem durch Hydrierung von a -Terpineol leicht zugiinglichen 
Menthanol- 8  konnen Nebenprodd. nur in ganz geringem MaBo gebildet werden. Z. B.
wird p-Menthanol-8 mit P2 0 5  unter RuckfluB 1 / 2  Stde. auf dem Sandbado erhitzt u.

176*
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das vom Bodensatz abgegosseno Ol dest., wobei nach oinom ganz geringen Vorlauf
A,3-Menthen, Kp. 106— 168°, mit einer 85%ig- Ausbeute erhalten wird. In eine mit 
Eis gekuhlto wss. Na2C03 -Lsg. wird dann unter Riihren solange Cl2 eingeleitet, bis eine 
Probe mit BaCl2 kaum noch einen Nd. von BaC03 gibt. Nach Riihren bis zum Ver- 
schwinden des Cl2-Geruchcs u. Best. des HClO-Geh. triigt man in die Lsg. etwas mehr 
ais die berechnete Menge des Menthens ein, riihrt 2 Stdn., laBt langere Zeit stehen, 
gibt hierauf NaOH u. Na2 S2 0 3  zu u. dest. die Lsg. mit Wasserdampf . Das Chlormenlhol 
wird mit gepulvertem KOH unter RuckfluB erhitzt u. liefort nach Dest. mit Wasser
dampf Menthenozyd, Kp . 1 2  75—80°, neben geringen Mengen Menthon, Kp. 200—210°. 
Lost man orsteres in CH3OH u. yersetzt mit kolloidalem Pd, so nimmt es in kurzer 
Zeit die theoret. Menge H 2  auf u. liefert nach Abdest. des CH3 0H, Lsg. des Ruckstandes 
in A., Trocknen der ath. Lsg. u. Dest. Menłhol-3. — Man kann auch Menthanol-8 mit 
wasserfreier Oxalsaure 1 Stde. am RiickfluBkuhler erhitzen, das Reaktionsprod. aus- 
athern, aus der getrockneten ath. Lsg. den A. entfemen u. das zuruckbleibende Ol dest., 
wobei ebenfalls A,3-Menthen gewonnen wird, dieses in Chlf. losen u. mit einer auf 0° 
abgekuhlten, akt. 0 2 enthaltenden CHC13 -Lsg. von Benzopersuure vermischen. Nach 
gutem Verriiliren u. mindestens 12-std. Stehenlassen, dest. man das Chlf. ab, macht 
alkal. u. blast das Reaktionsprod. mit Wasserdampf ab. Durch Dest. unter 22—23 mru 
Druck erha.lt man reines Menthenoxyd, Kp. 87—88°. — SchlieBlich laBt sich dieses 
zunachst 1/2 Stde. mit alkoh. NaOH unter RuckfluB erhitzen, das Reaktionsprod. 
mit Wasserdampf abtreiben, das abgehobene Ol mit konz. alkoh. HC1 ebenfalls 1/2 Stde. 
erhitzen u. nochmals mit Wasserdampf dest. Das so erhaltene Menthon gibt bei der 
Red. ebenfalls Menthoł. (D. R. P. 4 5 5  590  KI. 12 o vom 5/10. 1924, ausg. 6/2.
1928.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Sehirmacher 
und Karl Zahn, Hóehst a. M.), Darslellung von Kondensationsprodukten aus Icern- 
hydroxylierten aromatischen Verbindungen, darin bestehend, daB man Bernsteinsaure 
oder dereń Anhydrid, Homologe oder Substitutionsprodd. u. solche kernhydroxylierten 
aromat. Verbb., dio zu der OH-Gruppe mindestens je eine freie benachbarte o- u. m- 
Stellung enthalten, in Ggw. oder Abwesenheit anorgan. Salze mit A1C13  verschm. oder 
yerbackt. — Man erhalt so ais Ausgangsstoffe fiir die Darst. pharmazeut. Praparate 

u. von Farbstoffen Venvendung findende, ringformige hydrierte 
Oxyketone. So liefern Bernsteinsaureanhydrid u. Hydrochinon 
eine Verb. von der vermutlichen nebenst. Zus. Man erhitzt z. B. 
A1C13  mit NaCl unter Riihren auf 150—160°, bis zur Bldg. einer 
homogenon Schmelze, triigt dann ein Gemisch aus Bernsteinsaure- 
anhydrid u. Phenol in mehreren Anteilen ein u. erhitzt unter Riihren 
1  Stde. auf 200—210°. Die k. zerkleinerte Schmelze wird mit W. 

u. etwas HC1 zers., das Kondensationsprod. abgesaugt, mit W. gewaschen u. getrocknet. 
Hellbraunes, in konz. H2 S0 4  mit rotbrauner, in yerd. Alkalien mit golbbrauner, in organ. 
Lósungsmm. mit gelber Farbę 1. Pulver. — Ahnliche Eigg. weist das Kondensations
prod. aus m-Kresol u. Bernsteinsaureanhydrid auf. — Kondensationsprod. aus Bern
steinsaureanhydrid u. Hydrochinon braunrotes Pulver, in konz. H2 S0 4  mit braunroter, 
beim Erhitzen in yiolettrot iibergehender Farbę, in verd. Alkalien mit anfangs gelber, 
beim Erhitzen u. bei Luftzutritt iiber Grim in ein reines Kornblumenblau iibergehender 
Farbę 1., in organ. Lósungsmm. zwl. mit kirschroter Farbo. — Kondensationsprod. aus 
Dibrombemsteinsaure u. Hydrochinon braunschwarzes Pulyer, in konz. H2 S0 4 mit 
schmutzigroter, in verd. Alkalien mit gruner, in Eg. mit himbeerroter Farbę 1. — Kon
densationsprod. aus Bernsteinsaureanhydrid u. 1,4-Dioxynaphthalin braunschwarzes 
Pulver, in konz. H2 S0 4  mit braunschwarzer, in verd. NaOH mit gelbbrauner Farbę 1.
— Kondensationsprod. aus Methylbemsteinsaure u. Hydrochinon schwarzes Pulyer, 
in konz. H 2 S0 4 mit rotbrauner, in yerd. Alkalien mit gelbbrauner Farbę 1. (D. R. P. 
4 5 4  7 6 2  KI. 12 q vom 10/1. 1926, ausg. 16/1. 1928.) SCHOTTLANDER.

J. R. Geigy A.-G., Basel, Schweiz, Darslellung von freie Arainogruppen enthaltenden 
Diarylmethanderivaten, darin bestehend, daB man co-Chlormethylderiyy. aromat. o-Oxy- 
carbonsauren oder die entsprechenden Oxymethylderivy. oaer ihre Anhydride mit 
prim. Aminen der Benzol- oder Naphthalinreihe oder ihren Substitutionsprodd. mit 
unbesetzter p- oder o-Stellung kondensiert. — Die Yerbb. sind in Na2C03 -Lsg. 1., bilden 
mit Mineralsauren Salze u. lassen sich diazotieren. Infolge der Ggw. einer beizenziehenden 
Gruppe in einem Arylkern sind sie besonders wertvoll ais Zwischenprodd. fiir die Herst. 
von Farbstoffen. Z. B. wird 5,w-Chlormethyl-2-oxy-3-methylbenzol-l-carbonsdure,
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C8H 2(C02H)1 -(0H)2 -(CH3 )3 -(CH2 -C1) 5  mit W. u. Anilin 16 Stdn. unter RiickfluB 
gekocht. Man laBt erkalten, macht Na2C03 -alkal., treibt das unveranderte Anilin mit 
Dampf ab, macht salzsauer, kocht auf, filtriert h. u. salzt aus der erkalteten Lsg. das 
Hydrochlorid der 4,4'-Aminobenzyl-l-oxy-2-methylbenzol-6-carbonsaure oder 4-Oxy-
3-methyl-4'-amiiiodiplienylmethan-5-carbonsaure (I.) mit NaCl aus. Dio aus ihm mit 

CHa C02H OH NH,
\ _

-CH2- < i '  i') -N H ,

c
Na-Acetat erhaltlicho freie Base, farbloses, oberhalb 200° schm. Pulver, 
unl. — Die aus der 5,cu-Cklormelhyl-2-oxy-3-methylbenzol-l-carbonsdure u. 
benzol-m-sulfonsaure erhaltlicho 4-Oxy-3-methyl-4'-amino-2'-sulfodiphenybnetlmn-5-car- 
bonsdure ist im Gegensatz zur Aminobenzol-m-sulfonsauro in k. W. swl., bildet ein 11. 
Na-Salz u. gibt mit FeCl3  neutral eine blauviolette Fiirbung. — Erhitzt man diol,co-Chlor- 
mełhylverb. der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsdvre mit p-Naphlhylamin u. W. 30 Stdn. 
unter RiickfluB, so geht sio in dio 2-Oxy-2'-aminodinapMhylmethan-3-carbonsdure (II.) 
iiber; sehwach gelb gefiirbtes, in W. unl., in Na2C03 -Lsg. 1., in HC1 unl. Pulver, dio prim. 
NH2-Gruppo laBt sich dureh Nitrit nachweisen. (D. R. P. 454 460 KI. 12 q vom 
29/1. 1926, ausg. 10/1. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Dinaphthylen- 
dioxyd, darin bestohend, daB man 2,2'-Dioxy-l,l'-dinaphthyl mit CuO oder das Cu-Salz 
des Dioxydinaphthyls fiir sich oder in Vordiinnungsmitteln auf hohere Tempp. erhitzt.
— Gegeniiber bisherigon Verff. wird das Prod. so in techn. guten Ausbeuten erhalten. 
Z. B. wird das dureh Einw. einer wss. Cu-Acetatlsg. auf eine Lsg. von 2,2'-Dioxy-
l,l'-dinaphlhyl in 8 %ig. NaOH erhaltlicho Cu-Salz des Dinaphthols wahrend 1  Stde. 
vorsichtig auf 280—300° erhitzt. Nach Erkalten zieht man die Schmelze mit Chlf. 
aus, befreit die Lsg. dureh NaOH vom unvoriinderten Dinaphthol, entfornt das 
Losungsm. u. krystallisiert das Dinaphthylendioxyd, F. 342°, um. — Weitere Beispiele 
betreffen die Darst. des Dinaphthylendioxyds dureh Erhitzen von freiem 2,2'-Dioxy-
I,l'-dinaphthyl mit CuO auf 290—300°, bzw. mit diesem u. Nitrobenzol 6  Stdn. zum 
Sieden. (D. R. P. 454 700 KI. 12 q vom 3/12.1924, ausg. 14/1.1928.) S c h o t t l a n d e r .

Leopold Cassella& Co. G. m. b. H ., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalischer, 
Frankfurt und Ernst Korten, Fechenheim a. M.), Darstellung eines Hydrierungsprodukts 
aus Benzunthrcm, dad. gek., daB man Benzanthron bei Ggw. eines geeigneten Losungsm. 
u. unter Zusatz eines Ni-haltigen Katalysators mit H 2 unter Druck bei Tempp. iiber 
100° behandelt. — Wahrend die Red. mit Na2 S2 0 4, Zn-Staub u. HJ -f- P zu Dihydro- 

QU benzanthron, Benzanthren u. Dihydrobenzanthren fiihrt,
r, / - \ r,rJ erhalt man auf katalyt. Wege ein Tetrahydroderiv. nebenst.
n! iR Zus., das ais Ausgangsstoff zur Herst. von Kiiponfarbstoffen

|C Verwendung findet. Z. B. wird in Dekahydronaphthalin
verteiltes Benzanthron mit einem Ni-Katalysator versetzt 
u. in einem Autoklaven auf 120° erhitzt. Boi dieser Temp. 
wird nach Einpressen von H 2 unter 15— 20 at Druck ge- 

Y halten u. solange geruhrt, bis die H2-Aufnahme aufhórt
OH u. der auf 2 Moll. berechneten entsprieht. Die Reaktions-

masse wird h. abfiltriert. Aus der klaren Lsg. scheidet 
sich das Tetrahydrobenzanthron, aus Monochlorbenzol oder Eg. Nadeln, F. 151—152°,
II. in NaOH mit gelber, in konz. H 2 S 0 4 mit schwach gelber Farbo 1., geht dureh Methy- 
lierung in den Methylather, weiBe Blattchen, F. 105— 106°, iiber, beim Erkalten ab. 
(D. R. P. 453 578 KI. 12 o vom 16/7. 1925, ausg. 10/12. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Berthold Stein, 
Elberfeld), Darstellung eines Anthrachinonderivats, dad. gek., daB man Diphenył- 
methylenanthron mit Kondensationsmitteln, wie AJC13, auf ca. 100—200° erhitzt. — 
Hierbei erfolgt keine Spaltung des Diphenylmelhylenanthrons (I.), F. 195— 197°, in 
konz. H2 S0 4 mit prachtvoll smaragdgriiner Farbę 1., bei der Oxydation Anthrachinon 
liefernd, sondern eine innere Kondensation zu einer Verb. der mutmaBlichen Zus. II. 
bzw. III. Z. B. tragt man in ein Gemisch von wasserfreiem, gepulvertem A1C13  u. ge- 
pulvertem NaCl bei 110° I. ein u. erhitzt kurze Zeit auf 120—130°, bis samtliches L
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yorsekwunden ist, bzw. unterwirft ein inniges Gcmonge von I. u. wasserfreiem A1C13 

derselben Behandlung. Die k. u. zerkleinerte Schmelze wird mit HCl ausgekocht u. 
das zuriickbleibendo gelbbrauno Harz aus Pyridin umkrystallisiert. Die Ferfe. II.

bzw. III., gelbe Nadeln, in Pyridin u. Chlorbenzol mit gelber, in konz. H ,S 0 4 mit vio- 
letter, beim Erhitzen iiber 150° nach blaulichrot mit gelber Fluorescenz umschlagender 
Farbę 1., ist ein wcrtvoller Ausgangsstoff fiir Anthrachinonfarbstoffe. (D. R. P. 454945 
KI. 12 o vom 23/12. 1924, ausg. 19/1. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Kalle & Co. Akt.-Ges. (Erfinder: Maximilian Paul Schmidt und Otto Herr- 
mann), Biebrich a. Rh., Darslellung von Ilydrocarbazolsnlfonsauren, darin bestehend, 
daB man Hydrazinsulfonsauron der Benzol- oder Naphthalinreihe mit hydrierten 
aromat. Ringketonen in wss. Lsg. kondensiert. — Die Prodd. finden ais Ausgangs- 
stoffe fiir dio Horst. von Farbstoffen sowio in der pharmazeut. Industrie Verwendung. 
Z. B. wird 2-Hydrazinonaphthalin-5-sulfonsdure mit Cyclóhexanon u. 10°/0ig. CHjCOjH 
untor zeitweiligem Schutteln ca. 1 Stde. auf 90—100° erhitzt. Man erhalt unter Ab- 
spaltung von NH3  sofort Telrahydroplieno-l,2-naphthocarbazol-5-sulfonsdure, Na-Salz 
perlmutterglanzondo Blattchen. — Ebenso bildet das Na-Salz der durch Kondensation 
von l-Uydrazinonaphtkalin-5-sulfonsaurc in wss.-alkal. Lsg. mit Cyclohexanon erhaltenen 
Tetrahydropheno-2,l-naphtkocarbazol-5-sulfonsdure Blattchen; geht beim Verschmelzen 
mit Atzalkali in das 5-Oxy-2,l-teiraliydronaphthocarbazol, F. 193°, iiber. — Analog 
gewinnt man aus: Melhylcyclohezanon u. l-Hydrazinonaphtlialin-5-sulfonsaure dio 
Methylletrahydropheno-2,l-nap1ilhocarbazol-5-sulfonsdure, — Phenylhydrazin-p-sulfon- 
sdure u. Cyclohezanon dio l,2,3,4-Tetrahydrocarbazol-6-sulfonsaure, Na-Salz, Blattchen, 
zll. in reinem W., Ba-Salz flachę Nadeln, zwl. in k., 11. in h. W., — sowie aus: 1-Hydrazino- 
naphtliaUn-5-sulfonsdure u. a.-Ketotetraliydronaphthalin die 3',4'-Dihydro-2,2'-dinaphtho-
l,l'-carbazol-5-sidfoiisaure, Na-Salz mikroskop. Krystalle. (D. R. P. 454 759 KI. 12 p 
vom 27/9. 1924, ausg. 16/1. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Carl Mannich, Borlin-Steglitz, Darslellung von Verbmdungen der l-Aryl-2-alhyl- 
und l-Aryl-2-aralkyl-3,4-cyclolrimethylen-5-pyrazolone mit Dialkyl- und Arylalkyl- 
barbitursauren, dad. gek., daB man die Ausgangsstoffo im Verhaltnis von 1: 1 Mol. 
zusammenschm. oder Lsgg. der Ausgangsstoffe untor Verwendung eines tJberschusses 
der leichtor 1. Komponento auskrystallisieron laBt. — Die Prodd. finden ais Analrjetica 
therapeut. Verwendung. (Bzgl. Herst. der l-Aryl-2-alkyl- u. l-Aryl-2-aralkyl-3,4-cyclo- 
trimethylon-5-pyrazolone vgl. E. P. 260577 usw., sowio D. R. P. 453369 usw.; C. 1928.
I. 2459.) Z. B. wird l-P]ienyl-2-methyl-3,4-cyclotrimelhylen-5-pyrazolon u. Isopropyl- 
allylbarbitursdure in li. W. gel. u. der langsamen Abkiihlung iiborlassen. Nach kurzer 
Zeit fallt dio Verb., Nadeln, F. 141°, aus. — Weitere Beispielo betreffen dio Herst. der 
Doppelrerbb. aus: l-Phenyl-2-methyl-3,4-cyclotrimethylen-5-pyrazolon u. Phenyldthyl- 
barbitursdure aus ath. Lsg. der Komponenton erhalten, Prismen, F. 125°, — l,p-Tolyl-
2-dtJiyl-3,4-cyclotrimethylen-5-pyrazolon u. Isopropylallylbarbilursdure aus h. wss. Lsg., 
Nadeln, F. 127°, — l-Ph,enyl-2-benzyl-3,4-cyclolrimethylen-5-pyrazolon u. Phenyldthyl- 
barbitursaure, woiBes, boi 64° schm. Pulver, durch Zusammenschmelzen der Kompo
nenton, — sowio der Doppelverb. aus l-Phenyl-2-7nethyl-3,4-cyclotrimethylen-5-pyrazolon 
u. Isopropylallylbarbitursdure, ebenfalls durch Zusammenschmelzen der Ausgangsstoffe. 
(D. R. P. 454 697 KI. 1 2 p vom 17/1. 1926, ausg. 14/1. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a, M. (Erfinder: Paul Nawiasky 
und Arthur Krause, Ludwigshafen a. Rh.), Darslellung von N-Alkylderivaien der 
Pyrazolanihrone, dad. gek., daB man Pyrazolanthrone in Ggw. saurer Kondensations- 
mittel mit Schwefelsiiure- oder Arylsulfonsaurealkylestern oder mit Gemischen von 
Alkohol u. H 2 S0 4  bei hoheron Tempp. behandelt. — Z. B. tragt man in ein Gemisch 
von konz. H2 Ś0 4 u. CIIJOII Pyrazolanthron ein, erhitzt langsam auf 170° u. halt hierbei
3 Stdn., bis eine Probe der Schmelze beim Verd. mit W. einen in wss. A lkalihydroxyd- 
lsgg. nieht mehr 1. Nd. liefert, gieBt in W., saugt ab, kocht mit verd. NaOH aus u.
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tTOcknet. Man erhalt so das N-Methylpyrazolanlhron, aus Monochlorbenzol gelbeNadoln,
F. 221—224°; liefert beim Vcrschmelzen mit alkoh. KOH einen roten Kiipenfarbstoff. 
Dieselbe Verb. laBt sich auch durch 6-std. Erhitzen von Pyrazolanlhron mit H2S04 
66° Be., entwasserter H3B 03 u. Dimethylsulfat bzw. Toluolsiilfonsaureme.thylesler auf 
160° gewinnen. — Analog erhalt man aus 5-Clilor-l,9-pyrazolanthron das 5-Chlor-N-mono- 
methyl-l,9-pyrazolanthrm, F. 225—227°. — Beim Ersatz des CH3OH durch A. ent
steht ein in der alkoh. KOH-Schmelze einen roten Kiipenfarbstoff lieferndes N-AtJiyl- 
pyrazolanthron. (D. R. P. 454760 KI. 12p vom 14/1. 1926, ausg. 17/1. 1928.) Sc h o t t l .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung von 
l-P}icnyl-2-methyl-3,4-cyclolrimethylen-5-'pyrazolon, dad. gek., daB man Cyclopentanon- 
carbonsiiureathylester auf a-Phenyl-/?-methylhydrazin in Ggw. von Kondensations- 
mitteln einwirlcen liiBt. — Ais solcho eignen sich NaOC2H5, NaOCH.,, Na-NH2. Z. B. 
werden CyclopentanoncarbonsaureathyUster, Kp.12108°, u. a.-Phenyl-f}-methylhydrazin 
mifceinander gemischt. Das unter Ausschoidung von W. gebildete Hydrazon wird nach 
sorgfaltigem Trocknen im Vakuum mit einer NaOC2H5-Lsg. versetzt, der A. im Yakuum 
abdest. u. der Riickstand 2 Stdn. auf 140° erhitzt. Die erkaltete Reaktionsmasse wird 
in 10°/0ig. HC1 gel., vom wenigen ungel. Ol abgetrennt u. das 1 -Phenyl-2-methył-3,4-cyclo- 
lrimethylen-5-pyrazolon, aus W. prismat. Krystalle, wl. in W. u. A., 11. in A., Bzl. u. 
Sauren, mit der berechneten Menge NaOH-Lsg. ausgefallt. Das Prod. findet therapcut. 
Verwendung. (Schwz. P. 122 466 vom 12/5. 1926, ausg. 16/9. 1927.) S ch ottl .

Leonhard Limpach, Erlangen, Darstellung von 4-Oxy-2-metliylcliinolinen durch 
rasches Erhitzen der Anfangskondensationsprodd. aus prim. aromat. Basen u. /?-Kcto- 
saureestern auf hohere Tempp. in Ggw. oder in Abwesenheit von Kondensationsmitteln,
1. dad. gek., daB man die Kondensation in Ggw. indiffcrenter Verdunnungsmittel vor 
sich gehon laBt. — 2. dad. gok., daB man das Anfangskondensationsprod. aus prim. 
aromat. Base u. ^-Ketosiiuroester in die auf dio Reaktionstomp. erhitzte u. auf dieser 
Temp. gehaltene Verdunnungsfl. eintragt. — Durch dio Ggw. der indifferenten Ver- 
diinnungsmittel wird die Ausbeuto an Ćhinolinderiw. bis iiber 90% der Theorie ge- 
steigert, wahrend ohne Verdunnungsmittel nur Ausbeuten bis zu 30% der Theorie 
erhalten werdon konnten. Z. B. wird Anilin mit Acetessigsaureathyl(methyl)ester boi 
15° zusammengcbracht u. mehrere Tage sich selbst iiberlassen. Nach Abschcidung des 
gebildeten W. tragt man den entstandenen Phenylaminocrotonsaureathyl(inetliyl)ester 
in auf 260—280° erhitztes Paraffinol ein u. erhitzt das Ganze noch 15— 20 Minn. auf 
240—250°. Nach Beendigung der Alkoholabspaltung laBt man die 51. orkalten, trennt 
das krystallin. abgeschiedene 4-Oxy-2-methylchinolin vom Paraffin u. krystallisiert es 
aus sd. W. um. Ausbeute 90—95% der Theorie. — In ahnlicher Weiso erhalt man aus
4-Athoxy-l-aminobenzol u. Acetessigsaurealkylesler iiber den f},4-Athoxyphenylamino- 
crolonsaurealJcylester das 6-Athoxy-4-oxy-2-methylchinólin (p-Athoxy-y-oxychinaldin), 
aus W. oder CH3OH Krystalle, — sowie aus a-NapJithylamin u. Acetessigsaurealkylester 
uber den u.-Naphthylaminocrotonsaurealkylesler das a-Naphtho-4-oxy-2-methylchinolin 
(a-Naphtho-y-oxvchinaldin), F. iiber 300°, in Ausbeuten von je iiber 90% der Theorie. 
( D .R .P . 455 387 KI. 12p vom 17/2. 1926, ausg. 1/2. 1928.) Sc h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; D ruckerei.
J. Besse, Farbstoffe und Farberei. Vf. gibt eine ausfiihrliche tjbersicht iibor 

natiirliche u. kiinstliche Farbstoffe u. ihre Anwendung in der Lederfarberei. (Cuir 
tcchn. 19. 359—62. 386—88. 411—15.) St a t h e r .

— , Ein neuer Schnell-Trock&n-Apparatfur Farbenpasten. Beschreibung u. Zeichnung 
eines von der F a. F r ie d r . H aas, Lenner, gebauten Schnelltrockenapparates in 2 Aus- 
fiihrungen, fiir einzeln einzuschiebende Horden oder fiir Hordenwagen. Er besteht 
aus mehreren, nebeneinandergereihten Trockenkammern u. zwischengebauten Heiz- 
kammern. Er soli bei einer Grundflache yon 7,5 qm stundlich 50—60 kg W. aus Farb- 
pasten yon 60—80% Feuchtigkeitsgeh. yerdampfen u. 1,5—2,3 kg trockenen Dampf 
fiir 1 kg zu yerdunstendes W. gebrauchen bei einem Kraftbedarf von 3 PS. (Chem.- 
Ztg. 52. 291.) B e r l it z e r .

K. Wiirth, Normen fiir nicht absetzende Mennige. Krit. Ausfiihrungen iiber dio 
in England aufgestellten Normen fiir nicht absetzende bzw. nicht eindickende Mennige. 
Vf. bemerkt, daB, soweit die Kiirze der engl. Vorschriften nicht durch Mangel an 
Genauigkeit erkauft ist, sie ais Richtlinien fiir deutsche Normen sehr gute Dienste 
leisten konnen. (Farben-Ztg. 33. 1787. Schlebusch [Rhld.].) K onig.
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Johannes Scheiber, Ober die Bedeutung der negaiiven Katalyse fiir den Aufbau 
von Schutzanstrichen. (Korrosion u. Metallschutz 4. 82—86. — C. 192 8 .1. 753.) W il.

British Dyestufls Corp., Ltd., A. Shepherdson und E. Chapman, Manchester, 
Wasserfarben u. dgl. werden mit Sulfonsauren des Eormaldehyds, Naphthalins oder von 
Eormaldehyd-Phenol-Kondensationsprodd., Alkylnaphthalinsulfosauren usw. in Mengen 
von 0,1—1% versetzt. (E. P . 285 929 vom 26/8. 1926, ausg. 22/3. 1928.) ICa u s c h .

Katsuji Tanasawa Japan, Bemustern von Metallplatten. Die auf beide Seiten 
der Metallplatte in iibereinstimmender Weise aufzubringenden Muster werden auf 
eine lithograph. Druekplatte iibertragen, dio Druckfarbe aufgebracht u. das Muster 
durch PreBdruck auf ein oder zwei Kautschukbliitter ubertragen. Die zu bemusternde 
Metallplatte wird zwischen Druck- u. Kautschukplatte oder zwischen die beiden 
Kautschukplatten geschaltet u. ein starker Druck auf das System ausgeubt, wobei 
die Druckfarbe zum Teil auf das Metali iibergelit. Dio Metallplatte wird nun mit 
Asphaltpulver oingestaubt u. dann Klopfwrkgg. ausgesetzt, um die nicht mit Druek- 
farbo bedecktcn Teilo wicder vom Asplialt zu befreien. Der anhaftende Asphalt 
wird zum Schmolzen erhitzt; er schiitzt beim nachfolgenden Eintauchen in Beizfll. 
die zu bemusternden Teile der Platte. (F. P. 635 046 vom 25/5. 1927, ausg. 5/3.
1928.) _ KUHLING.

Otto Reitmair, Lang Enzersdorf bei Wien, Erhóhung der Feinheit von gemahlenen 
Produklen, insbesondero von Mineralfarben, ausgehend von einem Rohprod. mit 
wenigstens 3% CaC03, durch Behandlung des gemahlenen Prod. mit soviel verd. 
Saure, z. B. H2S04 von 20° Be, ais dem Geh. an CaC03 entsprielit. Daduroh worden 
dio Teilchen noch weiter aufgelockert u. beim darauffolgendcn Vermahlen wird ein 
Prod. von. feinster Beschaffenheit erhalten. (A. P. 1 501865 vom 30/10. 1923, ausg. 
15/7. 1924.) M. E. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Zur Farblackbereilung ge
eignete Verbindungen. Die bei der Rk. von Wolframaten, Molybdaten u. Phosphaten 
entstehenden komplosen Sauren 24 (W03 -f- Mo03)P20 6- 3 H20  u. 18 (W03 - f  Mo03)- 
P20 5‘3 H 20  werden mittels SO,, Bisulfit, Hydrosulfit o. dgl. reduziert u. die Erzeugnisse 
gegebenenfalls mittels NH3 oder anderer geeigneter Mittel gctrennt. (F. P. 634 884 
vom 23/5. 1927, ausg. 1/3. 1928. D. Prior. 14/7. 1926.) K u h l i n g .

XIII. A therische Ole; Riechstoffe.
J. R. H osting, Das atherische Ol von Agathis Australis. Vf. untersucht das in 

den Blattern von Agathis australis (Kauri-pine), eines Baumes auf Neuseeland, ent- 
haltene ather. Ol. Das durch Wasserdest. aus Blattern u. Zweigspitzen (im Dez. bis 
Febr. gesammelt) gewonnene, getrocknete Ol zeigt folgende Konstanten: d254 =  0,9340, 
nJ5D =  1,4952, [a]25M61= + 2 4 ,4 1 3, SZ. 0,39, EZ. 3,82—3,90, EZ. des acetyliertcn Ols 
15,9. Nach Abtrennen der Sauren, offenbar Harzsiiuren, durch NaOH wurde das
Ol mit Bisulfitlsg. ausgeschiittelt u. nach Zerlegung der Bisulfitverb. ein 'gelbes 01 
vom Kp.757 202—205°, nn18 =  1,4511 erhalten, in dem Ciironellal (ca. 0,2%) nach- 
gewiesen wurde. Bei der Dest. des Ols wurde aus den versehiedenen Fraktionen von 
155— 170° isoliert: d-a-Pinen (64%), l-Cadinen (7%), d-Bomeól (3,2%), Bomylacetat 
(1,4%), d-Limonen u. Dipenten 1,0%, d-Camphen 0,7%, Cineol 0,6%- Aus den hóher- 
sd. Fraktionen 170—190° u. iiber 190°, die tief azurblau gefarbt waren, wurde nach 
nochmaliger Dest. ein hochyiscoses, hellblaues Ol, Kp.10 186— 188°, d2525 =  0,9836, 
nD25 =  1,5 2 2 6, a2r,5161 =  —33,6°, gewonnen, welches noch Sauerstoff ais Verimreinigung 
enthielt, der durch Dest. iiber Na entfernt wurde. Das nunmehr wasserklare Destillat 
war ein einheitliclies Diterpen C20H32; welchem Vf. den Namen Kauren beilegt. Es 
wurde iiber sein Hydrochlorid gereinigt u. daraus regeneriert. Kauren, C20H32, aus 
Ohlf. u. Methylalkohoł strahlenformig zu Biischcln gruppierte Tafeln, F. 57—58°, 
Kp.]0 184—186°, d00, =  0,9631, nD« °=  1,5132, a2 5 5 .i6i =  ±0° (in Chlf.-Lsg.). Kauren 
ist im 01 zu 13% enthalten. Hydrochlorid, C20H33C1, aus einem Gemisch von Methyl- 
alkohol u. Chlf. glanzende Tafelchen, F. 110—111°. Das Winterol (Blatter im Juni 
gesammelt) zeigte folgende Konstanten: d254 =  0,9210, nn25 =  1,4783, a25H6i == +33,5°. 
Es enthielt: d-a-Pinen (75%), l-Cadinen (3,5%), Kauren (6%). (Rec.Trav. chim. 
Pays-Bas 47. 578—84. Auckland, Neuseeland, Univ.) F ie d l e r .

John Allan, C .T . Bennett, S .W . Bradley, E.Theodore Brewis, L. E. Camp
bell, Thos. H. Durrans, T. W . Harrison, Ernest J. Parry, C. Edward Sage,
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M. S. Salamon und W .H . Simmons, Bericht des Unteraussehusses iiber atherische 
Ole des standigen Ausscliusses iiber die Einheitliehkeit analytischer Verfahren. Zwischen- 
bericht iiber die Bestimmung acelylierbarer Bestandleile atherischer Ole. Es werden je 
ein Verf. fiir die Acetylierung u. fiir die Hydrolyse genau angegeben u. zur genauen 
Nachachtung empfohlen, da selbst unbedeutende Abweichungen bei der Ausfuhrung 
erhebliche Unterschiede bei den Ergebnissen yeranlassen kónnen. (Analyst 53. 214 
bis 215.) R u h l e .

B. Ernest Meyer, Beziehungen zwisehen Losliehkeit und Alkoholqeha.lt im Handels- 
geraniol. Statt einer esakten Kontrolle des Geraniols durcli Alkoholbest. (Gehalt an 
C10HieO) geniigt hiiufig eine einfaehe Lóslichkeitspriifung mit 50%ig. A. 1 ccm Geraniol 
-f- 15 ccm 50°/oig. A. (Gew.-%?) werden gut durchgemischt; die Temp., bei der das 
Gemisch gerade klar bzw. triibe wird, ist charakterist. Reine Handelsgeraniole (mit 
93—97% C10HI8O, wenig Citronellol, frei von Sesąuiterpenen) zeigen bei dieser Probe 
5= 20° (± V 30); cZI516 =  0,875—0,886. 100%ig. Geraniol, das im Handel nicht vor- 
kommt, hat dl\ s =  0,884—0,886. (Dtsch. Parfiimerieztg. 14. 188—89.) R ie t z .

John Allan, C.T. Bennett, S .W .B radley, E. Theodore Brewis, L .E . Camp
bell, Thos. H. Durrans, T. W. Harrison, Ernest J. Parry, C. Edward Sage, 
M. S. Salamon und W .H . Simmons, Die Bestimmung von Phenolen in atherischen 
ólen. Es handelt sich um die Best. von Phenolen in Ajowanól, Bayol, Zimtblattól, 
Nelkenól, Origanumó), Pimentól u. Thymiandl, die im allgemeinen dureh Ausscbiitteln 
des Oles mit KOH-Lsg. u. Ablesen des nicht gel. Teiles besteht. Vff. haben das Verf. 
durchgearbeitet u. den Arbeitsgang genau festgelcgt, da selbst kleine Abweichungen 
erhebliche Unterschiede in den Ergebnissen bedingen kónnen. Zum Ausschutteln dient 
am besten 5%ig. KOH-Lsg.; es erfolgt am besten in der Kalte. Die fiir den Sehuttel- 
app. angegebenen MaBe sind móglichst einzuhalten. (Analyst 53 . 215—16.) R u h l e .

J. Reilly und P. J. Drumm, Bestimmung von Carvon in Dillol. Vff. empfohlen 
śsins Best. ais Semicarbazon; reines Camon erhiclten sie iiber die Krystallverb. mit 
H2S. 2 g Carvon in A. gel. (50 ccm) gibt man zu einer Lsg. von 2,25 g Semicarbazid- 
hydrochlorid (KAHLBAUM) in 10 ccm W.; zu dem gekiihlten Gemische gibt man 2 g 
geschm. Na-Aeetat, gel. in 12 ccm W. u. laBt bei Zimmertemp. etwa 24 Stdn. stehen, 
wonach fast alles Semicarbazon auskrystallisiert ist; man gibt noch W. zu bis die Lsg. 
350 ccm betragt; das nach kurzer Zeit ausgefallene Semicarbazon kann man dann 
sammeln u. im Vakuum troeknen. Das rohe Semicarbazon des Carvons hat F. 140 
bis 142°, seine Losliehkeit in einem Gemische von 300 ccm W. u. 50 ccm A. betragt 
0,12 g. Die Best. des Carvons in Dillol erfolgt in gleicher Art u. Weise. Man gibt zu 
einer gekiihlten Lsg. von 6 g salzsaurem Semicarbazid in 15 ccm W. eine Lsg. von 10 g 
Dillol in 120 ccm A. u. darauf eine Lsg. von 6 g  geschm. Na-Aeetat in 10 ccm h. W. 
Nach 24 Stdn. hat sich das meiste Semicarbazon abgeschieden; man verd. die Lsg. 
auf 840 ccm mit W., sammelt den Nd. nach kurzer Zeit u. trocknet ihn im Valcuum 
iiber H2S04. Es werden auf diese Art etwa 97% des vorhandenen Carvons gefunden. 
Da das erhaltene Somioarbazon rein war, so ist anzunehmen, daB C'arvon das einzige 
Keton des Dillolcs ist. (Analyst 53. 209—11.) R u h l e .

—, Pharmazeutische Priifung von Santelólen des Handels. Beschreibung von 
Stammpflanzen u. Herkunft der verschiedenen Handelsóle. Der wertbestimmendo 
Bestandteil ist das Santalol. Zu seiner Best. werden 10 g Ol mit 10 g Essigsaure- 
anhydrid u. 5 g entwassertem Na-Aoetat 1 Stde. lang unter eingeschliffenem Riick- 
fluBkiihler gekocht. Rk.-Prod. in W. gieBen, nach dcm Erkalten mehrfach mit W. 
wasehen, mit Na2S04 entwassern u. 5 g mit 40 ccm n. alkoh. KOH yerseifen. Riick-

A -222titrieren mit n. HC1 gegen Phenolphthalein. Berechnung:-------- - v -  =  S,
771 1 J

wobei A — ccm KOH-Verbrauch, m =  Einwage. — 5 Handelsóle hatten D .15 0,975 
bis 0,980, Losliehkeit in 70%ig. A. bei 20° in 5—7 Teilen. Eine Probe lóste sich noch 
nicht in 10 Teilen. SZ. 1,37—1,62 fiir n. Ol, 1,70—1,85 fiir verfalśchtes Ol, VZ. 6,90 
bis 8,15 (n.), 5,70 bzw. 90,64 (verfalscht), Acetylzahl 192—198 (n.), 68—78 (verfalscht), 
Santolol 88,7—91,2 (n.), 31,2 bzw. 35,8 (verfalscht). Ais Verfalschungsmittel kommen 
vor allem Ricinusól u. Vaselinól in Frage. Unyerfalsohte Ole sollen mit konz. H2S04 
lebhaft rot, spater rotbraun werden, mit konz. H N 03 orange, mit konz. HC1 kraftig 
gelb, mit Essigsaureanhydrid -f- 1 Tropfen konz. II2S04 rotviolett, mit OBERMEYERs 
Reagens orange, mit F r ÓHDEs Reagens rotviolett. Jod reagiert nicht, Phenol in 
Santelól gel. u. mit konz. H N 03 iiberschichtet, gibt orangeroten Ring. (Giorn. Farmac. 
Chim. 7 7 . Nr. 3. 4—15. Casale.) Gr im m e .
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XIV. Zucker; K ohlenhydrate; Starkę.
Hermann Gutherz, Die tiirkische Zuckerindustrie. Zusammenfassende Darst. 

der Anfange der tiirk. Żuckerindustrie, der Scliwierigkeiten, die sie zu liberwinden 
hat, u. ihrer Ausdehnungsmoglichkeiten. (Ztrbl. Zuckerind. 36 . 440—43.) Ru h l e .

Karl Schiebl, Energiewirtschaft in der Żuckerindustrie. Betriebsteohn. Betraeh- 
tungen. (Warme 51. 244—47.) R u h l e .

F. O. Boyer, Schmierung in Zuckerfdbriken. Zusammonfassende Erórterung dor 
Eigg. u. Anwendungen von Schmiermitteln. (Sugar 30 . 152—53.) RUHLE.

Rudolf E. Grotkass, Fragmente zur Geschiclite des Rubensamens und der Riiben- 
zucht. Geschichtliche Darst. der Zueht des Rubensamens u. der Zuckerrube u. des 
Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse um die Wende des 18. u. 19. Jahr- 
lumderts, also zur Zeit A ch a r d s . (Ztrbl. Zuckerind. 35. 359—61. 392—93.) R u h l e .

F. Chmela, Jar. Simon und F. M ikolśśek, Vergleichende Versuclie mit ver- 
schiedener Słandweile der Riibenpflanzen in Mahren in den Jahren 1924 und 1925 und 
Ubersicht der Ergebnisse in dcii Jahren 1922 und 1925. Die Verss. werden nach An- 
stellung u. Ergebnisscn eingehend erortert. Es zeigt sich, daB fiir die malirischcn 
Riibengebiete mit reichen Boden dio bisher schon ublichc Reihenweito von 40 bis 
45 cm am giinstigsten ist, wahrend trockenercn u. armeren Boden eine Rcihenweitc 
von 45—50 cm entspricht. Die Vereinzelung auf 25—30 cm war am gunstigsten. 
Auf vou Schiidlingen stark verscuchten Boden bleibt die dichte Aussaat yorteilhafter. 
(Ztschr. Zuckerind. ćcchoslovak. Rep. 51. 697—706. 709—24.) R u h l e .

L. Feuilherade, Starkę in TJbazuckerrohr. Starko ist in Zuckorrohr allgomoin 
yorhanden, ist aber, wenn die Pflanze auf der hochsten Entw. angekommen ist, vcr- 
schwunden. Anders ist dies aber beim Ubarohre, das auch im Reifezustande zwischen 
den Fasern cingebettet Starko in wcchselnder Menge enthalt. Dieser Geh. an Starkę 
wird, wie durch Verss. festgestellt worden ist, allein bedingt durch die Ggw. von CaO 
oder von Saure im Boden. Die Reinheit sowohl ais auch das Alter des Rohres oder 
der Glucoseąuotient haben keine Beziehung zum York. der Starkę. Starkę findet sich 
in allen Saften der Fabrik, selbst im fertigen Zucker; in der Melasse erscheint sie ais 
Dextrin. Die Ggw. von Starkę wirkt aufierst storend fiir die Verarbeitung des Rohres 
u. sehadigend fiir die Ausbeute an Zucker. (Sugar 30 . 168—69.) R u h l e .

Shuichiro Ochi, Chlor zum Rafjinieren von Zucker. Vf. empfiehlt die Verwendung 
von Cl in Verb. mit aktiyierter Kohle zum Kliiren u. Bleichen von Zuckersaften aus 
Zuckerrohr u. Zuckerriiben, was an sich nichts neues in der Raffination des Zuckers 
ist, aber vollig auBer Gebrauch u. dadurch in Vergessenheit gekommen ist. (Sugar 30.
162—63.) R u h l e .

Karl Fahrnel, Die Verwendung von uberhitztem Dampf in Verdampfapparaten. 
Zusammenfassende Betrachtung an Hand eigener Betriebserfahrungen bei Gelegen- 
heit eines Vortrages. (Ztrbl. Zuckerind. 36 . 439—40.) Ru h l e .

Svetozar Jankovic, Ober den EinJluP einiger Faktoren auf die Bildung der Fuselóle 
bei der Vergdrung von Melassen. (Vgl. C. 1928. I. 599.) Vf. gelangte auf Grund seiner 
Verss. zu dem Ergebnis, daC man durch entsprechende Auswahl der Verhaltnisse fiir 
die Tatigkeit der Hefe, hinsichtlich Konz. der Mclasselsg., Temp., Sauregrad u. Hefe- 
aussaat, die Menge der Fuselolausbeute erhóhen oder emiedrigen kann. (Ztschr. 
Spiritusind. 51. 105—06.) R u h l e .

Louis Baissac, Wasserstoffionkonzenlration. Zusammenfassende Besprechung des 
Wesens der pn u. ihrer Verwendbarkeit im Laboratorium fiir den Zuckerfabrikschemiker. 
(Sugar 30 . 169—72.) R u h l e .

Sidney F. Sherwood, Die Verwendung des Refraktometers bei der Analyse einzelner 
Zuckerriiben. Der gesamte refraktometr. Trockenriickstand des Saftes sehr kleiner 
Proben Pulpę von Zuckerriiben kann zufriedenstellend bestimmt werden, indem man 
die Pulpę mit den Fingern ausąuetseht u. einige Tropfen des Saftes unmittelbar auf 
das Prisma des App. fallen laBt. Die Ausfiihrung der Best. kann bis zu 24 Stdn. 
yerzogert werden, wenn die Pulpę luftdicht yerschlossen bei etwa 12° aufbewahrt 
wird. Der Gesamttrockenriickstand bietet nur eine so rohe Annaherung an den Geh. 
an Rohrzucker, daB er dazu nicht gebraucht werden sollte. Rohrzucker sollte mit 
dem Polariskop bestimmt werden. Ein Verf. zur Best. der „scheinbaren Reinheit" 
mit dem Refraktometer in Saft von sehr kleinen Proben Pulpę wird gegeben, dessen 
Ergebnisse zwar nicht mit den nach B r ix  bestimmten Werten scheinbarer Reinheit
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von Saft vergleichbar sind, da sie davon um etwa ±  2—3° abweichen, wohl aber
unter sich. (Journ. agricult. Res. 36. 41—52.) R u h l e .

Emile Saillard, Die diastalischen Inversionskoeffizienten. (Vgl. C. 1926. I. 519.) 
Fiir reine Zuckerlsgg. ergibt sich nach Verss. bei 20° folgendes: Die diastat. Inyersions- 
koeffizienten sinken, wenn der Zuckergeh. der Lsg. sich vermindert. Die Koeffizienten 
sind schwiicher mit der diastat. Inyersion ais mit der Inversion durch HCl. — Wenn 
man die diastat. Inversion zur Best. des Zuckers in Zuckerrubenmelassen anwenden 
will, mufi man die Inyersionskoeffizienten anwenden wie bei der Methode der In- 
yersion durch doppelte neutrale Polarisation (C. 1915. I. 708); man muB zu den reinen 
Zuckerlsgg. KC1 oder NaCl in solchen Mengen zufiigen, daB sie den in der Vers.-Probe 
Melasse enthaltenen Salzen aquivalent sind. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 
1302—03.) Blo c h .

Karl Źert, Qualitdtsbestimmung von Aktivkohlen. Die Ausfuhrungen V y t o p il s  
hieriiber werden erganzt. (Ztschr. Zuckerind. eechoslovnk. Rep. 52. 361—62.) R u h l e .

Karl Komers, Prag, und Karl Cuker, Taikowitz (Tschechoslovakei), Reinigung 
von Krystalloidlosungen, insbesondero von Sirupen, Melasse u. dgl. durch Uberleiten 
iibor Zellenkonglomerate, z. B. teilweise entsaftete Riibenschnitzel, die zwecks Er- 
hohung ihrer Adsorptionsfahigkeit, vorteilhaft auf dem Wege von einem Diffuseur 
zum anderen, durch reduktivc, oxydativo oder andere chem. Mittel, beispielsweise 
durch Durchleiten eines Gasstromes, vorbehandelt werden. — 100 kg gesunde Schnitzel 
aus dom zweiten oder dritten Diffuseur werden mit etwa 20—45 cbm gereinigter 
Essengase u. mit etwa 20—45 cbm Luft bei 85—95° behandelt u. reichen fiir eine 
Reinigung von 12—13 kg ersten Ablaufes aus. (D. R. P. 458 695 KI. 89c vom 11/2. 
1926, ausg. 17/4. 1928. Tschech. Prior. 13/2. 1925.) M. F. Mu l l e r .

Elektro-Osmose A.-G. (Graf Schwerin-Ges.), Deutschland, Reinigung und 
Lduterung von Zuckersdften mittels eines kontinuierlichen elektr. Stromes zwisehen 
Diaphragmen von demselben elektr. Charakter, derart, daB auch vor dem positiyen 
wie negativen Pol Diaphragmen mit negativem Charakter angeordnet sind. — Eine 
Zuckerlsg. mit 3,75% Aschegeh. u. 66,7% Reinheit strómt kontinuierlich zwisehen
2 negativen Diaphragmen, wiihrond gleichzeitig dio Kathoden-Mutterlauge zur Ent- 
fernung der anod. Verunreinigungen dient. Nachdem die Zuckerlsg. naclieinander 
15 Zellen derart durchstrómt hat, betragt ihr Aschegeh. 0,17% u. der Reinheitsgrad 
88,78%. (F. P. 634493 vom 16/5. 1927, ausg. 18/2. 1928. D. Prior. 16/6.
1926.) M. F. Mu l l e r .

Nouvelles Industries Chimiąues, Belgien, Stickstoffi-erbindungen und Aceton 
aus Schlempen, Melassen u. dgl. Die Rohstoffe werden mit uberschussigem CaO 
o. dgl. u. gegebenenfalls Erdalkalicarbonat, Holzmehl o. dgl. gemischt u. die Mischungen 
bei gewóhnlichcm oder erhohtem Druck im Strome indifferenter Gase, zweckmiifiig 
der im Laufe des Verf. selbst bzw. friiherer Ausfuhrungen dieses Verf. gewonnenen 
Gase boi etwa 600° trocken dest. (F. P. 635 915 vom 13/6. 1927, ausg. 28/3. 1928. 
Big. Prior. 21/9. 1926.) K u h l in g .

XV. Garungsgewerbe.
v. KeuBler, Uber die Explosion eines Autoklaven zur Herstellung ton wasserfreiem 

Alkohol. (A p p a ra te b au  40. 88— 89. — C. 1928. I .  2317.) Sp l it t g e k b e k .
Hans Eggebrecht, Ei7iiges iiber die Obstessigbereitung nach Boerhaate. (VgL

C. 1928. I. 1592.) Obstessig ist wie Weinessig ein heryorragender Qualitatsessig, 
der aber in Deutschland wenig oder fast gar nicht hergestellt wird. Um hierzu an- 
zuregen, besprieht Vf. die Darst. yon Obstessig u. dessen Eigg. u. Yorziige. (Dtsch. 
Essigind. 31. 445—46. 454—55.) R u h l e .

Heinrich Popper, Erleichterung der Betriebskontrolle und der Ausbeuteerfassung 
in Essigfabriken mittels neuer Behelfe. Es wird Einbau yon Kontrollapp. des chem.- 
techn. Laboratoriums H e in r ic h  P o p p e r  in Prag empfohlen. (Dtsch. Essigind. 32.
118—19.) R u h l e .

Heinrich Frings, Das Hochleistungsfilter „Marktscheffel-Frings“ Modeli M.-F. 
Beschreibung an Hand zweier Abbildungen nach Bauart u. Vorziigen. (Dtsch. 
Essigind. 32. 116— 18.) R u h l e .

Johann Samuel Halle, Malzessigbrauerei im 18. Jahrhmidert. Darst. der Gewin
nung des Bieressigs (Malzessigs) u. im Anschlusse des Weinessigs nach den damaligen
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Gepflogenheiten u. wissenschaftlichen Erkenntnissen des Vorgangcs, entnommen aus dem 
Buche: „Werkstaete der heutigen Kuenste, oder die neue Kunsthistorie“. (Dtsch. 
Essigind. 31. 191—92. 207—08.) R u h l e .

Rtidiger, Die SiifSmostbereitung. Sio kann erfolgon auf k. Wege durch scharfe 
Filtration mittels eines Entkeimungsfilters, z. B. des der SEITZ-Werke in Kreuznach, 
Rheinland, u. durch Keimfreimachung durch halbstd. Erhitzen der Safte auf 66—70° 
(Pasteurisieren). Die Herst. auf kaltem Wege ist nur fiir gróBere Betriebe geeignet. 
Fiir landwirtschaftliehe Kleinkeltereien u. den Kleinbetrieb iiberhaupt kommt nur 
die Pasteurisierung in Frage, auf dic naher eingegangen wird. (Getranke-Ind. 1927. 
49—50.) R u h l e .

Rudiger, Alkoholbestimmung ohne Destillation. Zur Best. des Alkoholgehaltes 
in yergorenen Obstmaischen oder -mosten wird die Best. der wirkliclicn u. schein- 
baren Vergarung mittels eines Vergarungssaccharometers, das etwa 0—5° Balling 
anzeigt, empfohlen; aus dem Unterschiede beider berechnet man den Alkoholgeh. 
in Raum-%. (Deutseher Klein- u. Obstbrenner; Getranke-Ind. 1927. 51—52.) R u h l e .

Lampe, Neue Kontrollinslrumente an Apparalen fiir hochprozcntigen Spiritus. 
Kurze Besprechung des Winkelthermometers (vgl. C. 1928. I. 2022), das sich in der 
Praxis bcwahrt hat. (Ztschr. Spiritusind. 51. 104—05.) RUHLE.

N. C. Beetlestone, Die Bestimmung des Schicefeldioxyds in Bieren. Es wird die 
direkte Best. u. die Best. nach dem Dest.-Verf. besprochen, naeh letzterem besonders 
in der Ausfiihrung nach MoKIER-WILLIAMS (C. 1927. II. 1493). Dieses Verf. ist 
am schnellsten u. zuverlassigsten ausfiihrbar. (Brewers Journ. 64. 143—44.) R u h l e .

H. Wiistenfeld (in Gemeinsehaft mit C. Lucków und E. Walter,) Nachweis 
von Obsticein und Traubenwein nach der Rottgenmethode unter Zuhilfenahme der Ostwald- 
schen Farbmessung. Das Verf. beruht auf der Bldg. verschiedener Farbtóne je nach 
Geh. an Trauben -oder Obstwein, wenn man den neutralisierten Wein mit einer ammo- 
niakal. Cu-Acetatlsg. yersetzt. Um die Farbtóne auch quantitativ auszuwerten, haben 
Vff. die Verff. der OSTWALDschen Farbmessung darauf angewendet. Ais Colorimeter 
diente das von V. H ahnt (Fa. J a n k ę  u . K u n k e l , A.-G., Cóln), das nach Einrichtung 
u. Handhabung beschrieben wird. Es gelang den Vff., die gesamten Farbwerte zahlen- 
maBig fiir die yerschiedenen Trauben- u. Obstweine oder dereń Gemische festzulegen 
u. somit die Beschaffung- colorimetr. Vergleichslsgg. entbehrlich zu machen. Die Aus- 
fiihrung des Verf. von R o ttg e n  u. der Farbmessung wird besprochen u. die Ergebnisse 
dieser werden angefiihrt. Untersucht wurden deutsche u. ausland. WeiBweine, Schiller- 
weine, Rotweine, Trester- u. Hefenweine, Apfel- u. Bimenweine; zum Teil waren die 
Proben stichig. Es ist móglich, einen deutschen WeiBwein von einem Obstweine mit 
ziemlicher Sicherheit zu unterscheiden; bei den anderen genannten Weinsorten ist 
dies nach dem bis jetzt vorliegenden Materiale nicht bestimmt móglich. Ein Gemisch 
von 90% Traubenwein mit 10% Apfelwein war sicher n ich t nachzuwcisen. Giinstiger 
werden sich die Erkennungsmóglichkeiten bei hóheren Obstweinzusatzen gestalten. 
(Dtsch. Essigind. 32. 133—35.) R u h l e .

JohanH Schmidt, Berlin, Herstdlung inalzextraklahnlicher Produkte. Zucker (Rohr
zucker, Riibenzueker, Inyertzucker u. dgl.) wird mit durch Autolyse gewonnencn 
Hefeestrakten oder ahnlichen Aminosauren enthaltenden Stoffen vermischt u. die M. 
einer Temp. von 100—150° ausgesetzt. (E. P. 206 854 vom 10/11. 1923, Auszug veróff. 
9/1. 1924. D. Prior. 11/11. 1922.) R o h m er .

Soc. des fitablissements Barbet, Frankreich (Seine), Enlwdsserung und Rekti- 
Jikation von Alkohol. Zunachst findet eine Entwasserung des A  statt, der etwa 93 
bis 96% A  enthalten soli, indem er durch eine mit K2C03-Stiicken beschickte Kolonne 
von unten her flieBt u. dabei auf 99% Geh. kommt. Darauf wird der A  unter ge
wóhnlichem Druck in einem Kolormensystem fraktioniert destilliert. (F. P. 32 697 
vom 18/6.1926, ausg. 15/2.1928. Zus. zu F. P. 591 967; C. 1926.1.786.) M. F. Mu l ler .

James F. Cyphers, Baltimore (Maryland), Apparatur zur kontinuierlichen Destil- 
lation von Alkohol unter gleichzeitiger getrennter Gewinnung der hoch- u. niedrigsd. 
Verunreinigungen. Das alkoholhaltige Prod., wie Bier, yergorene Maische oder rohe 
alkoh. Fil., wird zunachst in einer Kolonne mit anschlieBenden Dephlegmatoren 
derart destilliert, daB dem in der Kolonne aufsteigenden Destillat ein Alkoholstrom 
von oben her aus dem Dephlegmator entgegenflieBt u. die Destillation so geregelt 
wird, daB die hochsd. Anteile, insbesondere die Fuselóle, in der Mitte der Kolonne 
abgezogen werden, wahrend die leichter sd. Prodd. mit einem Teil des Alkohols aus
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dem Dephlegmator iu eine zweite Kolonne gelangen u. dort in gleieher Weise frak- 
tioniert worden. Dio abziohenden Alkoholdiimpfe u. dio abgelassenen, vom A. be- 
freiton Endlaugen dionen gleichzeitig zum Vorwarmen der zufliefienden alkoh. Fl. 
(A. P. 1 507108 vom 21/9. 1923, ausg. 2/9. 1924.) M. F. Mu l l e r .

Alexis Chaussepied, Frankroich (Maino-et-Loire), Herstellung von moussierendem 
W ein und dhnlichen alkohclfreien mowssierenden Oetranken. Aus den in yerschlossenen 
GefaBen yorgorenen Getrankon wird durch Dest. im Yakuum der A. u. die C02 ent
fernt, dio getronnt aufgofangen u. kondonsiert werden. Die C02 wird den entalkoholi- 
siorton Getriinken schlieBIich wieder zugefiihrt. (F. P. 623 984 vom 2/11. 1926, ausg. 
5/7. 1927. D. Prior. 3/11. 1925.) R o h m er .

Fritz Noldin, Italion, Weinessig. Man vorloibt der auf Weinessig zu vorarboitonden 
M. kompr. Luft u. Fiillkorpor ein. (F. P. 625 752 vom 6/12. 1926, ausg. 19/8.
1927.) K a u sc h .

XVI. N ahrungsm ittel; G enulim ittel; Futterm ittel.
E. F. Armstrong, F. Thomas, T. Callan, C. K. Crosland (Gesellschaft der brit. 

Chemischen Fabriken), E .R .B o lto n , L .K .B o se ley , H. E. Cox, J. T. Hewitt,
E. Hinks, F. W . F. Arnaud(Gesellschaft Sffentlicher Chomiker u. a.), Verunreinigungen 
vo?i Farbstoffen, die bei Herstellung von Lebemmitteln gebraucht werden. — Arsen. Die 
hierzu entstehenden Fragen sind dem oben genannten Unterausschusse zur Behandlung 
iiberwiesen worden. Dieser schliigt in Zusammenfasśung seiner Ausfuhrungen vor: 
Es sollen ais zuliissig betrachtet werden 1. in einer reinen Farbę 5 Teile As20 3 in 1 Million,
2. in yerd. Farhen (nicht iiber 2 Teile Verdiinnungsmittel u. 1 Teil Farbstoff) 3 Teile 
As20 3 in 1 Million, u. 3., in groBeren Verdiinnungen ais in 2. berueksichtigt, 1,4 Teile 
As20 3 in 1 Million. Ais Yerdunnungamittel dienen gewohnlich Na2S04, NaCl u. Dextrin, 
sie kónnen leicht u. genau genug bestimmt werden. Der Prozentgeh. des Farbstoffs 
ist der Unterschied zwisehen 100 u. dem Prozentgeh. an Verdunnungsmitteln. (Analyst 
53. 217—18.) R u h l e .

Emanuele Paterno, Konseruierung von Nahrwigsmitleln. Vf. fordert gesetzliche 
Regelung der Anwendung von Konseryierungsmitteln fiir Nahrungsmittel, einheitliche 
Analysenmethoden, staatliehe Institute zur Bekampfung von Verfalschungen u. Inter
nationale Festlegung der charakterist. Eigg. der wichtigen Nahrungsmittel. (Atti
II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 83—90. Rom.) Gr i .

Eudo Monti, Neue Mełhoden der Brotbereilung. Durch Verwendung von Mais- 
rnehl, Maisol u. Weintreberextrakt bei der Brotbereitung laBt sich hochwertiges Brot 
erzeugen. (Atti H. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 393 
bis 408. Turin.) Gr im m e .

Giulia Drogoul, Ober ein neues Brolbereitungsverfahren. Durch Behandlung von 
Getreidekleie mit Weintreberextrakt wird ein groBor Teil der inkrustierenden Sub
stanzen durch die Wrkg. von Weinsaure hydrolysiert u. ausnutzbar gemacht. Am 
besten verwendet man Vollkornmehle u. erhalt hochwertiges Brot. Analysen im 
Original. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 376 
bis 380. Turin.) Gr im m e .

Stefano Camilla, Zur Brotbereitung geeigneie Mehle und Brotausbeute. Durch ge-
eignete Kultur- u. MahlmaBnahmen miissen hochwertige u. bei der Brotbereitung 
stark ausgiebige Mehle erzeugt werden. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura 
applicata, Palermo 1926. 381—92. Turin.) Gr im m e .

Francesco Scurti, Zerealien und die von ihnen versorgte landwirlschaftlich- 
chemische Industrie. Sammelbericht iiber die Verarbeitung von Getreide auf Alkohol, 
Bier, Brot, Starkę, Dextrin, Glucose, die Verwendung der Abfallprodd., wie Kleie usw. 
(Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 317— 26. 
Turin.) Gr im m e .

Ralph K. Larmour, Vergleichende Studien Uber die Oluteline der Getreidekorner. 
Vf. hat aus den verschiedensten Weizensorten, aus Hafer, Roggen, Mais, Teosinte 
u Reis alkalilosliche Proteine isolieren konnen Die Methode von VAN SLYKE eignot 
sich sehr gut zur Feststellung der N.-Formen, yor allem der bas Fraktion. Weizen- 
kleber u. Oryzenin sind typ. Gluteline. Aber auch die anderen Getreidearten ent
halten reichlich diese Verbb. (Journ. agricult. Res. 35. 1091—1120. Minnesota.) GRr.

J. H. Shollenlberger und Corinne Failyer K yle, Zusammenhang zwisehen 
Korribeschaffenheit, Bushelgeuńcht und Proteingehalt von rotem Hartweizen. Die um-
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fassenden Verss. ergaben, daB Farbtiefe, Hartę u. Glasigkeit einem hohen Protein- 
goh. entsprechen, Bushelgewicht unter 54 yerspricht liohen Proteingeh., iiber 54 geht 
er zurtick. Zwisehen Bushelgewicht u. Kornbesehaffenheit scheinen keine Zusammen- 
hiinge zu bestehen. (Journ. agricult. Res. 35. 1137—51.) Gr im m e .

Alfred Wagner, Die Citrone und ihre ralionelle Verwerlung. Es wird die Ge- 
winnung des Oles aus der Sehale u. die Verwertung der PreBsiifte aus dem Frueht- 
fleische, in erster Linie zur Darst. der Saure iiber das Ca-Citrat, besproehen. (Getrilnke- 
Ind. 1927. 51. 61.) R u h l e .

R. A. Bellwood, Fisćhmehl. Uberblick iiber die modornen Methoden der Herst. 
von Fisćhmehl u. dessen Venvendung fiir Futterzwecke. (Chem. Trade Journ. 82. 
355— 56.) S ie b e r t .

Z. v. Marikovszky und E. Lindner, t)ber den „Alkalilatswert" der Milch und 
seine. eleklrolytische Bestimmung. Vff. fiihren den Begriff des Alkalitatswertes ein, der 
fiir n. Milch nahezu konstant ist u. die Gesamtalkalitat der in der Milch anwesenden 
Kationen darstellt. Er wird dureh Elektrolyse der Milch bei Ggw. einer Hg-Kathode 
u. 30— 40 V Spannung bestimmt. Die gebildeten Alkaliamalgame werden wahrend 
der Elektrolyse dureh uberschussige 710-n. H2S04 zersetzt, der Verbrauch daran dureh 
Zuriicktitrieren mit Lauge festgestellt. Die Best. dauert ca. 1 Stde. u. ist unabhiingig 
yom spezif. Gewicht u. Fettgeh. Der Alkalitatsfaktor ist das Verhaltnis des Alkalitats- 
wertes zur elektrolysiertcn Milclimenge. Ausfiihrung des Verf. u. die hierzu benutzte 
Apparatur werden beschrieben, Beleganalysen gegeben. Bei n. Milch betragt der 
Alkalitiitswert ca. 5,60 ccm VlO -n. NaOH bei Anwendung von 5 ccm Mieli. (Chem.- 
Ztg. 52. 283. Budapest, Chemische und Lcbensmitteluntersuchungs-Anstalt.) B e r l .

W. Voltz, H. Jantzon und H. Korsch, Uber die Nahrstoffverluste eines Wicken- 
und Hafergemisches bei der Warmsduregarung. Ein annahernd reifes Hafer- u. Wicken- 
gemisch wurde bei einer Temp. bis zu 30° eingesauert u. dabei nur Verluste von 18,6% 
an Starkewert, aber keine an verdaulichem Rohprotein beobaehtet. Trotz seines hohen 
Buttersiiuregeh. erwies sich das Eutter bei Stoffwechselverss. am Hammel ais nicht 
sehr wescntlich minderwertig. (Ztschr. f. Tierziichtung u. Ziichtungsbiologie 9. Nr. 2. 
7 Seiten Sep.) ' K. BÓRNSTEIN.

Kurt Trautwein, Zur Biologie der GrunJutterkonservierung. Maispflanzchen wurden 
steril aufgezogen, unter besonderen Kautelen steril ensiliert u. auf Milchsaurebldg. 
untersucht. Die Best. von Milchsaure erfolgte nach dem Aldehydyerf. von F urth  
u. CHARNASS, modifiziert von HiRSCH-KAUFFMANN. E s ergab sich, daB steriles 
Griinfutter keine Milchsaure bildet; die bei Silage auftretende Milchsaure ist bak- 
teriellen Ursprungs. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 74. 1—13. Weihenstephan, 
Hochsch. f. Landwirtsch.) Sc h n it z e r .

Artur Fornet, Der neue Schnellveraschungsofen. Bei der Veraschung von Brot 
u. Mehl waren bisher einige Stdn. u. eine besondere Aufsicht erforderlich, auch Hinzu- 
fiigung von Chemikalien u. Einleiten von 0 2 brachten nur miiBige Yorteile. Der vom 
Vf. konstruierte, yon der Fa. Ar m in  K u h n , Charlottenburg 5 in den Handel gebrachte 
App. mit elektr. Erhitzung bietet die Mdglichkeit, gleichzeitig in 4 Tiegeln ohne Auf
sicht oder Chemikalienzusatz in 1 Stde. zu veraschen. Der besondere Vorteil ist die 
reichliche Luftzufuhr dureh die Saugwirkung hoher Schlote. (Chem.-Ztg. 52. 319. 
Berlin.) BERLITZER.

Yuzuru Okuda, Bestimmung von Nicotin und Ammoniak im Tabak. 3—6 g Tabak- 
pulver iń 700 ecm-Kolben mit 50 ccm W. u. etwas MgO versetzen, am absteigenden 
Kiihler mit Wasserdampf dest., dabei 30—50 ecm 0,1-n. H 2S04 vorlegen, Destillat 
(350—450 ccm) auf 500 cem auffiillen. 100 ccm mit 0,1-n. NaOH titrieren (Lackmus 
oder Cochenille), wodureh man die der Summę Nicotin -f- NH3 entsprechende Menge 
0,1-n. H2S04 findet. Andere 100 ccm mit 1 ecm Phenolphthalein u. 0,1-n. NaOH bis 
zur Rosafarbung versetzen, 10—20 ccm neutrale Formalinlsg. zugeben. Es tritt folgende 
Rk. ein: 2 (NH4)2S04 +  6 CH20  =  N4(CH2)9 +  6 II20  +  2 H2S04. Jetzt mit 0,1-n. 
NaOH auf rosa titrieren; verbrauchte Anzahl ccm, multipliziert mit 1,7, ergeben die 
Menge NEL, in mg. Subtrahiert man die dieser NH3-Menge entsprechenden ecm 0,1-n. 
H2S04 von den oben gefundenen cem 0,1-n. H2S04 u. multipliziert diese Zahl mit
0,0162, so ergibt sich die Menge Nicotin in g. (Journ. Biochemistry 8. 361—64. Kyusliu, 
Uniy.) ' L in d e n b a u m .

A. R. Tankard, Verwe>idung von Janusgriin zur Beduktaseprobe von Milch. In 
dem Berichte von SOEP (C. 1928. I. 985) iiber yergleichende Proben zum Ersatze 
von Methylenblau dureh Janusgriin ist anscheinend die von CHRISTIANSEN angegebene
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Reihenfolge der Reduktionszeiten des Janusgrun yerkehrt angegeben worden. Unter 
den erforderliehen Vorsichtsmafinahmen konnen sich beidc Farbstoffe bei der Best. 
der bakteriolog. Giitc von Milch ersetzen. (Analyst 53. 213.) Ruh le .

Julius Flach, Deutschland, Konscrvkre.ii von Fruchten und Gcmiiscn. Die Frlichto
o. dgl. werden in Eisonbahnwagen odor ahnlichen verschlossenen Transportmitteln odor 
Behiiltorn zunachst der Einw. von gasformigen keimtótend wirkenden Mittoln, z. B. 
von Benzoesiiuredampfon, zwecks Sterilisation der Oberflache ausgesetzt, worauf man 
das Gas entfernt u. dureh ein nicht keimtotond wirkendes Gas, z. B. N2, ersetzt. (Vgl. 
auch E. P. 245671; C. 1926. I. 3189.) (F. P. 570 869 vom 18/9. 1923, ausg. 8/5. 1924.
D. Prior. 18/9. 1922.) R o h m er .

Harold Valentini de Christiani, Frankroieii (Seine), Gemnnung der fluchtigen 
Aromastoffe wahrend des Rostem von Kaffee, Kakao u. dgl. Die wahrend des gewonn- 
lichen Rostons entweichonden Aromastoffe werdon fraktioniert aufgofangen u. konden- 
siert. Die bei einer Rosttemp. von otwa 150° entweichendon u. in einer Vorlage auf- 
gefangenen u. kondensierten Dampfo enthalten besonders das Kaffoin usw. Das Rósten 
kann zur leichterep Entwicklung der Dampfo usw. im Vakuum erfolgen. (F. P. 32553  
vom 20/6. 1924, ausg. 14/2. 1928. Zus. zu F. P. 581 162; C. 1925. I. 2477.) R o h m e r .

XVII. Pette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
W illiam  J. Husa und Lydia M. Husa, Ber Einfluji wrschiedener Verbindungen 

auf das Ranzigwerden von Felten und Olen. (Vgl. C. 1927. I. 1906.) Die Unters. des 
Einflusses yerschiedener Stoffe auf das Ranzigwerden yon sufiem Mandelol ergab, 
daB Salicylsaure, Acetylsalicylsaure, /J-Naphthol, Phenol (fi.), d,l-Alanin, Pyrogallol, 
Resorcin u. Thymol ganz ohne EinfluB sind. Hydrochinon wirkt hemmend auf das 
Ranzigwerden. Bei Schmalz bewirkt Zusatz yon 0,5% Hydrochinon Red. der Ranzi- 
ditat um 50%. Verzinntes Fe beschleunigt das Ranzigwerden von siifiem Mandelol; 
Yersetzen mit Benzoesaure bleibt ohne EinfluB. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 17. 
243—47. Gainesville, Uniy. of Florida.) L. J o s e p h y .

K. H. Bauer und H. Lauth, Athylendichlorid ais Losungsniittel. Nach Uber- 
prufung der physikal. Eigg. des Athylendichlorids (spezif. Gew., Siedeverm6gen, 
Flammpunkt usw.) kommen Vff. in eingehenden Unterss. auf das Loseyermogen des 
Athylendichlorids zu sprechen u. stellen fest, daB dasselbe fiir ólsaatcn ein aus- 
gezeichnetcs Losungsm. ist, ebenso fiir verschiedene Harze; Wachse sind nur wl. 
Celluloseester ąuellen darin. PreBruckstande der Olfabrikation werden besser ex- 
trahiert, ais dureh A. Aussehen, Geruch u. Gcschmaek der extrahierten u. mit W.- 
Dampf bchandelten Ole leiden nicht. Die Bcstandigkeit des Athylendichlorids beim 
Kochen mit W. ist sehr groB. Die Bestandigkeit in neutraler, saurer u. alkal. Per- 
manganatlsg. ist etwa gleich derjenigen des CC14 u. ist grófier ais die des Trichlor- 
athylens, Benzins u. Bcnzols. Hinsichtlich des physiol. Verh. ergibt sich, daB das 
Athylendichlorid sowohl in sciner narkot. Wirksamkcit wie in seiner Wirksamkeit 
auf Herz u. Muskulatur wie in seiner hamolyt. Wrkg. den ehlorierten KW-stoffen 
nahe steht. Arbeiten mit Athylendichlorid sind also in gut geliifteten Raumen aus- 
zufiihren. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 35. 82—86.) Sc h w a r z k o fp .

S. Salm, Tran und seine Verfalschungen. Vf. gibt einen kurzeń Uberblick uber 
die yerschiedenen Transorten, ihre Gewinnung u. hauptsachlichsten Verfalschungen. 
(Lederteehn. Rdsch. 20. 76—77.) St a t h e r .

Georg Buchner, Verhalten des Bienenwachses gegen TriMorathylen bei gewohnlicher 
Te?nperalur. In Erganzung einer friikeren Arbeit (Chem.-Ztg. 1907. 570) hat Vf. die 
Losliehkeit von feinst zersehnittenem Bienenwachs in Trićhlorathylen untersucht. 
In diesem sind groBere Anteile der KW-stoffe 1., unl. die freien Wachssauren u. Ester. 
Fiir beide Anteile werden F., SZ., EZ., VZ., Geh. an Cerotinsiiure u. Ester angegeben. 
Die Losungsverhaltnisse konnen zur Feststellung fremder Bestandteile (Ghcdda-, 
Carnauba-, Montanwachs) benutzt werden. (Chem.-Ztg. 52. 319. Miinchen.) B e r l .

Rob. Btirkle, Eschweger Seifen. Es werden eine Anzahl aus der Praxis stammender 
Winka fiir die Herst. der Eschweger Seifen gegeben. (Seifensieder-Ztg. 55. 117 bis 
118. 128.) Sc h w a r z k o pf .

K. Engelhard, Die Seifentrocknung im Dienste der Fabrikation von pilierten Fein- 
seifen, Seifenflocken und Raśierseifenpiriver. ókonom. Erorterung der Band-, Trommel- 
u. Spriihtrocknung fiir Grundseifen u. dgl. (Dtsch. Parfiimerieztg. 14. 201—02.) RlETZ.
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K. Bauer, Fleclcenbildung bei pilierten Feinseifen. Versohnitt von Feinseifentalg 
u. Premier jus mit Cottonstearin oder gebleiehten Abfallfetten yerursacht vielfach 
Ranzigwerdcn, Fleckenbldg. u. Vergilben bei Feinseifen, desgleiohen ungeniigende Ver- 
seifung, fehlerhafte Trocknung, Lagerung, Parfiimierung der Spane u. ungenugender 
Schutz der Fabrikate gegen Licht. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 25. 220—21.) RlETZ.

K. Cazajura, Neutralfettverseifung oder Fetlspaltungl Auf Grund eingeliender, 
quantitativ durchgefiihrter GroByerss. kommt Vf. zu dem SchluB, daB sich eine all- 
gemeine Regel fiir die Anwendung der Neutralfettverseifung oder der Fettspaltung 
nieht aufstellen laBt. Ob die eine oder die andere Methode vorzuziehen ist, hangt 
hauptsaehlich von der Fettąualitiit, dem Glycerinmarkt u. yon dem Seifenkonsumenten 
ab. (Seif ensieder-Ztg. 55 . 115— 16. 126— 27.) S c h w a r z k o p f .

P. Hue, Die Wirkung des Cyclohezanols auf Wollfelt. Auf Grund von Reagenz- 
glasyerss. stellt Vf. fest, daB die giinstige Wrkg. des Cyclohexanols bei der Wollwasche 
zuriickzufiihren ist einmal auf die eigene emulgierende Kraft des Cyclohexanols gegen- 
iiber Wollfett u. auBerdem auf eine katalyt. Wrkg. schon geringer Mengen von Cyclo- 
hexanol in Alkali- u. Seifenbadern, durch die die emulgierende Kraft solcher Bader 
gegeniiber Wollfett stark yergróflert wird. (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1927. 
289—91.) St a t h e r .

— , Einige Extraktionsversuche im Laboratorium. An Hand einiger durch Vers. 
sich ergebender Diagramme veranschaulicht Vf. die Loslichkeitsverhaltnisse yer- 
sehiedener olhaltigcr Materialien, wie Palmkerne, Sojabohnen, gebrauchte Bleich- 
erde usw. in Bzn. (Seifensieder-Ztg. 55. 119.) SCHWARZKOPF.

G. D. Elsdon und J. R. stubbs, Der Polenskesche Apparai von vorgeschriebenen 
Ausmafien. PoLENSKE schreibt fiir die Entfernung der auBeren Wandung des Kiihler- 
ansatzrohres zur auBeren Wandung der Kugel des Kugelaufsatzes, in Hóhe dereń 
Mittelpunktes, 78 mm vor, was auch in das deutsche Schrifttum iibergegangen ist 
mit Ausnahme des Handbuches von B e n e d ik t -U l z e r , wo sich 70 mm angegeben 
finden. Hieraus hat anscheinend LEWKOWITSCH geschopft, der auch 70 mm angibt u. 
hieraus wieder ist diese Angabe anscheinend in das fiir England yorgeschriebene Veif. 
iibergegangen. (Analyst 53. 212.) R u h l e .

D. W . Steuart, Beslimmung von Salz in Margarine. Das von GiLMOUR (C. 1928.
I. 1817) angegebene Verf. ist abhangig vo!n Wassergeh. der Margarine; das Yerf. 
des Yfs. ist dayon unabhangig. Man schm. 3 g Margarine, lost sie in 10 ccm Aceton, 
gibt einige Tropfen Na-Chromatlsg. zu u. titriert unter Schiitteln mit Vio_n’ AgN03. 
(Analyst 53. 212—13.) R u h l e .

W. Herbig, Zur Bestimmung der organisch gebundenen Schwefelsaure in sulfo- 
nierten Ólen. Vf. verweist darauf, daB er bereits in friiheren Jahren (HERBIG, Die 
Ole u. Fette in der Textilindustrie, S. 268) darauf aufmerksam gemacht hat, daB die 
Abspaltung der organ, gebundenen H2S04 in sulfonierten Ólen duręh Kochen mit 
1/1-n. Titrierschwefelsaure unyollstandig yerlauft. Durch Kochen mit konz. HCl 
wird erst dieser Effekt erzielt. Daher sind Unterss., die K. H. B a u e r  nach einer 
amerikan. Methode ausgefiihrt hat, unrichtig, zumal derselbe in der Berechnung 
einen sehwerwiegenden Fehler gemacht hat, indem er 1 Mol. S03 gleich 1 Mol. KOH 
gesetzt hat, wahrend 1 Mol. S 03 gleich 2 Moll. KOH zu setzen ist. Es ist also nach 
der amerikan. Methode zu wenig S 03 gefunden worden. (Seifensieder-Ztg. 55. 134 
bis 135.)  _______  Sch w a rzk o pf .

American Sheet & Tin Platę Co., Pittsburg, V. St. A., Reinigung und Gewinnung 
vo?i Ol und Trennung von Olemulsimien. Das bei der Herst. yon yerzinntcn Blechen 
benutzte Ol, insbesondere Palmol, wird mittels Alkalilsg. von den Blechen entfernt 
u. dabei wird eine Emulsion erhalten, aus der das Ol wiedergewonnen wird. (Vgl. E. P. 
282321; C. 1928. I. 2142.) (E. P. 283 614 vom 13/9. 1926, ausg. 9/2. 1928.) M. F. Mu.

American Sheet & Tin Platę Co., Pittsburg, V. St. A., Gewinnung von Ol aus
wasserigen Emulsionen durch Zusatz Von H 2S04 u. durch Erhitzen auf ca. 50° mittels
direktem Dampf in einem Behaltcr, der aus 3 durch Uborlaufzwischenwande getrennten 
Kammem besteht. Hierbei trennt sich in der ersten Kammer die Emulsion in W. u. 
Ol; sie flieBt in die nachste Kammer iiber, wo sich das W. u. eine Olschicht absetzt. 
Das W. wird durch ein iiber dom Boden des GefaBes befindlickes Tauchrohr abgelassen, 
wahrend die Olschicht in die dritte Kammer iiberlauft u. durch ein Dampfsehlangen- 
system erhitzt abgepumpt wird. (Vgl. yorst. Ref.) (E. P. 283 830 yom 13/9. 1926, 
ausg. 9/2. 1928.) M. F. Mu l l e r .
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Fritz Schlotterbeck, Heidelberg, Herstellung von monomolekularen aliphaiisćhen 
Schwefelsaureverbindungen neben polymeren Schwefelsaureverbindu7igen, dad. gek., daB 
Rieinusól u. gleichartige Ole mit hinreichender Menge von konz. H„SO., so łango be
handelt werden, bis das Reaktionsprod. in W. klar ł. ist, worauf das Reaktionsprod. 
nach dem Entferuen von uberschiissiger Saure mit schwach verseifenden Mitteln, z. B. 
verd. Sauro oder W., solango verseift wird, bis die an die Doppelbindungen angelagerten 
S03H-Gruppen abgespalten sind u. die polymeren Reaktionsprodd. sich aus der Lsg. 
dor monomolekularen Schwefelsauroverbb. abgeschieden haben. — Das aus der Lsg. 
sich ausscheidendo Ol A gibt nach dem Neutralisieron mit Alkali ein Tilrkischrotól, 
das sich von den bisher gewonnonen u. dem in der Sulfonicrungslsg. verbloibenden u. 
aus dieser durch Aussalzen zu gewinnenden Ol B  dadurch erheblich unterscheidot, daB 
es bisher unbckaimte Mengen von KW-stoffen, Chlorkohlenwasserstoffen u. Mineralólen 
zu lósen vermag. Aus dem Ol B  erhalt man nach dem Neutralisieren mit Alkali ein 
Turkisclirotól, das eine weit hohero Saurebestandigkeit aufweist ais z. B. Monopolseife. 
Die beiden Prodd. finden in der Texlil- u. Lederindustrie Verwendung. (D. R. P. 
454458 KI. 12o voin 15/5. 1924, ausg. 11/1. 1928.) Sch o t t l a n d e r .

C. C. W akefield & Co., Ltd. und E. A. Evans, London, Herstellung einer 
Motorbremsfliissigkeit aus 50—70% Rieinusól, 30—50% eines lioheren aliphat. Al- 
kohols, wie Butyl- oder Amylalkolwl, oder eines aromat. Alkohols, wie Benzylalkóhol, 
u. 5—10% Cycldhexanol. — Eine geeignete FI. besteht z. B. aus 60% Rieinusól, 
35% Benzylalkohol u. 5% Cyclohexanol, die bei 40—50° gemischt werden. (E. P. 
285144 vom 10/11. 1926, ausg. 8/3. 1928.) M. F. Mu l l e r .

N. V. Internationale Zeep Co., s’Gravenhage, Herstellung von ScJmiierseifen. 
(D. R. P. 458 847 KI. 23e vom 26/11. 1925, ausg. 21/4. 1928. — C. 1927- II. 653 
[F. P. 621 042].) M. F. Mu l l e r .

Jean Ulric Maroger, Frankreich (Seine), Schmierseifenersatz, bestehend aus 1 Teil 
Seife u. 3Tcilen einer Reinigangserde, die im Departcment du Gard unter dcm Na men 
„terre a decrasser do Salinelles ou de Sommićrcs“ gefunden wird u. die Zusammen- 
setzung hat: 40% Si02, 6,1% AI^Oj, 0,4% Eisenoxyde, 6,6% Kalk, 18,l%Magnesia, 
28,5% organ. Prodd. u. geringe Mengen H2S04 u. Alkalisalze. Das Prod. wird mit W. 
zu einer Pastę verriihrt oder getrocknet ais feines Pulver verwcndet. (F. P. 634 409 
vom 15/9. 1926, ausg. 17/2. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Otto Steuer, Bad Homburg, Trocknung non Seifen oder anderen Stoffen in Band- 
Irocknern, bei welchen die Bander mit yerschiedener Geschwindigkeit bcwegt werden, 
u. zwar hat das oberste Band u. noch ein anderes Band eine gróBere Geschwindigkeit 
ais das nachstfolgende u. das letzte Band. (D. R. P. 459102 KI. 23f vom 30/11. 
1926, ausg. 25/4. 192S.) M. F. Mu l l e r .

Alfred Eisenstein, Schreckenstein b. Aussig (Bóhmen), Trennung von natur- 
lichen Fettsaure-Glycerid-Oemischen und solchm, welćhe bei den bekannten Fettspaltungs- 
rerfahren gewonnen werden. (D. R. P. 458198 KI. 23a vom 17/12. 1925, ausg. 31/3.
1928. — C. 1928. I. 1821 [Oc. P. 108 701].) M. F. Mu l l e r .

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

Camillo Levi, Lybisches Espartogras. Sammelbericht uber Gewinnung von 
Espartogras, Unters. u. Wertbest. (Atti II. Congrcsso Nazionale Chim. pura applicata, 
Palermo 1926. 270—99. Mailand.) Gr im m e .

Johann Eggert, Schwejelkohlenstoff in der Viscosefabrikatio7i. Es werden die chem. 
u. physikal. Eigg. des OS2 u. die durch ihn drohenden Gefahren erórtert. Infolge der 
niedrigen Entzundungstcmp. sind Selbstentziindungen haufig, Explosionen kommen 
auch boi 0 2-Mangel vor. Die Symptome der Vergi£tung, zu der besonders Arbeiter 
vom Lande, Alkoholiker, Narkotiker u. Geistesschwache neigen, die besonders in der 
Sulfidierabteilung u. Spinnerei gefahrdet sind, werden aufgezahlt. Schutz gegen Yer- 
giftung bieten die sorgfaltige Auswahl der geeigneten, unempfindlichen Personen u. 
gute Luftabsaugung am Boden der Raume sowie Aufklarung der Arbeiter durch Vor- 
trage. (Chem.-Ztg. 52. 289—90. Berlin.) B e r l it z e r .

E. Bohm, Wien, Verfilzen von Haar. Das Haar wird mit einem Oxydationsmittel 
(H20 , u. gegebenenfalls HNOa) zusammen mit einem in W. 1., 0 2 abgebenden Metallsalz 
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(auBer Hg-Salz) behandolt, das wenigstens 2 Oxyde, dercn hoheres lcicht 0 2 abgibt, 
aufweist (Fo, Ni, Co, Pb, Zr, Bi, Mn, Cd, Ce, Cu, Cr, Mo u. Wo), oder einem Salz eines 
Metalles (z. B. Ag), dessen Oxyd leicht zu Metali reduziert werden kann. Ferner 
kann man ais Trager auch solche Substanzen ver\venden, die leicht reduziert werden 
konnen u. auf den Fasern einen feinen oder kolloiden Nd., wie Al-Salze ergeben. (E. P.
285 028 vom 21/1. 1928, Auszug veroff. 4/4. 1928. Prior. 9/2. 1927.) K a u sch .

Siegfried Marian, Wien, Filzigmaclien von nicht filzfahigen tierischen Haaren, 
insbesondere der Haare von Kaninchen u. Hasen. Man verwendet ais Beizlsgg. in 
wss. Lsg. hydrolysierende Metallsalze, doren Metalle oder Oxyde mit der tier. Faser 
unl. Verbb. eingehen (Th-, U-, Tha-, Cu- u. Zn-Salze). (O e.P . 108 990 vom 20/12. 
1924, ausg. 25/2. 1928.) K a u sc h .

Faure Freres, Frankreich (Haute Garonne), Reinigung von Wolljilzhuten durch 
1—1%-std. Waschen mit Leichtbenzin u. Terpentinol nacheinander fiir sich oder 
mit einem Gemiseh aus 65% Bzn. u. 35% Terpentinol, wodurch alle Sehmutz- u. 
ScliweiCstoffe entfernt werden. Nach dem Trocknen an der Luft ist der Filzhut wieder 
wio neu. (F. P. 600 547 vom 9/5. 1925, ausg. 9/2. 1926. F. P. 32481 vom 3/11. 
1926, ausg. 24/1. 1928. Zus. zu F. P. G00547.) M. F. Mu l l e r .

International Bleaching Corp., Delaware, und Alfred O. Bragg, Niagara 
Falls (New York), Bleićhen von tierischem und pflanzlićhem Materiał, insbesondere 
von Holzstoff, durch Behandlung des wss. Breies mit 4—40% Trockenprod.-Geh. 
bei 30—95°, insbesondere bei 60—70°, mit einer Lsg. von Bisulfiten, S 02, einer anderen 
Saure, wie H2S04, u. einer nascierenden H 2 entwickelnden Substanz, wie Hydrosulfite, 
Zinkstaub, oder durch H2 entwickelnde Elektrolyse. — Ein Zellstoffbrei mit 7% Trocken- 
prod. wird mit den Lsgg., die auf 2000 Teile Holzstofftrockenprod. berechnet 115 Tcile 
NaHS03, 20—25 Teile konz. H2S04 (66° Be) u. 10 Teile Na2S20 4 enthalten, bei 60 
bis 70° 1—2 Stdn. verriihrt u. dann mit W. saurefrei gewaschen. (A. P. 1662951  
Tom 5/9. 1925, ausg. 20/3. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Soc. Franęaise des Celluloses Barbou & Co., Frankreich (Seine), Wieder- 
verwendung von Sidfitcelluloseablaugen nach dem Abtrennen der Zellstoffmasse u. nach 
dem Aufstiirken des Na2S03-Geh. der Lauge durch Zugabe von Na2S03 oder von Na2C03 
u. S 02 oder von N a-011 u. S 02. Ferner wird noch ein wrciteres Reduktionsmittel zu- 
gesetzt, wie Sulfide, Polysulfide, Hydrosulfide etc., um eine Osydation des Na2S03 
zu Na„S04 zu verhindern, dio sonst stets auftritt u. den Verbrauch an Na„S03 steigert. 
(F. P . 634 402 vom 14/9. 1926, ausg. 17/2. 1928.) M. F! Mu l l e r .

Harbens (Viscose Silk Mfg., Ltd. und H. J. J. Janssen, Golborne b. Warring- 
ton, Lancashire, Kunstseide. Man mischt der Viscose vor dem Eintritt in die Spinnduse 
eine Lsg. von Sauren oder Salzen (HC1, H2S04, CH3COOH, Na2S03) bei u. erhitzt 
gegebenenfalls das Gemiseh. Hierauf wird die Viscose in ein bekanntes Fallbad ge- 
sponnen. (E. P. 285 958 vom 20/11. 1926, ausg. 22/3. 1928.) K a u sch .

M. Smith, Long Eaten, Derbyshire, Oberflachenrerzierung an Tennisschlagergriffen 
oder elektr. Lampen. Man bringt auf den Flachen ein Garn oder Gewebe am besten 
aus Celluloseester (Celluloseacetat) u. sodann oder gleichzeitig ein Losungsm. (Athyl
acetat) auf, daI3 das Gewebe teilweise oder ganz lost u. es dadurch auf der Flachę be- 
festigt. Vorher kann man die Flachę firnissen. Auch kann man verschieden gefarbte 
Garnc verwenden. (E. P. 286 006 vom 29/11. 1926, ausg. 22/3. 1928.) K a u sch .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., HersteUung von gefdrbten
plastischen Masscn oder ihren Lósungen. Man vermischt Celluloid, Celluloseester-, 
-ather oder celluloidahnliche Stoffe mit oder ohne Zusatz von Harzen oder Kunstharzen 
oder anderen piast. Massen in Ggw. oder in Abwesenheit von organ. Losungsmm. mit 
den in organ. Losungsmm. oder ihren Gemischen 1. Cu- oder Cr-Verbb. von organ. Farb
stoffen, insbesondero von o-Oxymonoazofarbstoffen. Man vormischt die komplexe 
Cr-Verb. des o-Oxj'monoazofarbstoffes aus diazotierter 4-Chlor-2-aminophenol-5-sulfo- 
sdure u. l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon, die 1 Atom Cr auf ein Mol. Farbstoff enthalt, 
mit Nitrocellulose u. Athylenchlorhydrin; man erhalt einen gelblich roten Lack, der auf 
Metallen oder anderen Gegenstanden lichtechte scharlachroto tJberzuge liefert. Die Cr- 
Verb. des Azofarbstoffes aus diazotierter 4-JSTitro-2-aminopht,nol-6-svlfosaure u. dem 
Anilid der Acetessigsdure liefert sehr lichtechte gelbe Lacke; zur Herst. von blauen 
Lacken \’erwcndet man die Cr-Verb. des Azofarbstoffes aus diazotierter 1,2,4-Amino- 
naphtholsulfosdure u. 1-Naphthol. Durch Vermischen der Cr-Verb. des Azofarbstoffes 
aus diazotierter 2-Aminophenol-4-sulfosdure u. 2,4-Dioxychinolin mit piast. Cellulose- 
nitrat oder -acetat erhalt man eino gleichmaCig rot gefarbte M. Beim Vermischen



1 9 2 8 . I . HXIX. B r e n n s t o f f e  ; T e e r d e s t i l l a t i o n  d s w . 2 6 7 9

von Zaponlack mit der Cr-Verb. des Azofarbstoffes aus diazotiertom p-Chlor-o-amino- 
phenol u. p-Naphthol erhalt man einen sehr lichtechten blauvioletten Lack. Yorwendet 
man dio Cu-Verb. des Azofarbstoffes aus diazotierter Pikraminsdure u. 3-Methyl-l- 
phenyl-5-pyrazolon, so erhalt man einen orangefarbenen Lack. Dio gemischte Cu- u. 
Cr-Vorb. des Azofarbstoffes aus diazotierter 4-Nitro-2-amiriophenol-G-sulfosaure u. fi- 
Naphthol gibt einen violetten Lack. (F . P. 634457 vom 16/5. 1927, ausg. 18/2. 1928.
D. Prior. 25/5. 1926.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; T eerdestillation; Beleuchtung; Keisung.
M. G. Levi, C. Padovani und A. Amati, Sludien und Ver suche zur Gewinnung 

von Brennstoffen aus bituminosen Gesteinen und dichten Erdolen Italiens. Bericht 
iiber Craekyerss. u. Verarbeitung nach dem BERGIUS-Yerf. mit Destillaten von bitumi- 
nósem Schiefer yon Serradifalco u. bituminosem Kalk von Ragusa, sowie Petroleum 
von S. Giovaimi Incario. Dio Resultate sind in zahlreichen Tabellen nicdergelegt. 
(Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 530—55. 
Bologna.) _ G rim m e.

M. Frioil, Uber die Agglomerałion der Kohlen. Bei der Gewinnung der Kohle 
fallt cin Teil gelegentlich bis zu 50%  ais feiner Staub an, der zum Teil direkt ais solcher 
yerfeuert wird, ein anderer Teil dient zur Hcrst. von PreBlingen. Ais Bindcmittcl hoher 
Ileizkraft dient meist Teer, seltcner Dextrin, Gluten. Vf. bespricht eingehend die Herst. 
des Gemisches von Kohle u. Teer u. die Wahl der geeigneten Presse zur Herst. der PreB- 
kohlen in eckiger Form (bis 10 kg Gewicht) u. der eifórmigen mit 45— 50 g Gewicht 
besonders fiir den Hausbrand. Die yerschiedenen gebrauchlichen Systeme werden auf- 
gezahlt, dio Presse von COUFFINHAL genau beschrieben. Der Staub darf liochstens 
4%  W. enthalten, der Druck soli mindestens 150 at betragen. (Science et Ind. 12. 
Nr. 170. 82— 84.) B e r l i t z e r .

M. Cli. Berthelot, Die gegenwartigen Ansichten iiber die Ausnutzung der Kohle 
auf cliemischem Weg. (Vgl. C. 1928. I. 771.) Vf. bespricht die Yerkokung der Kohle 
bei tiefer Temp., die dabei auftretenden Schwierigkeiten u. die ublichen Verff. Ein 
Diagramm zeigt das Auftreten zweier Maxima der Gasenwt. mit steigender Temp. fur 
yerschiedene Kohlen auBer Anthracit. KLINGWORTH u .  ZuYDERHOTJDT haben auf 
diese Tatsachen ein niiher beschriebenes Vcrgasungsverf. begriindet. Ausgeliend vom 
Wassergas oder Kokereigas gelangt man zum syntliet. Petroleum nach F i s c h e r ,  zu 
hoheren Alkoholen, CH3OH u. NH3. Besonders der mitteldeutsche Lignit wird von der
I. G. zu chem. Prozcssen herangezogen. (Science et Ind. 12. Nr. 170. 90—93.) B e r l .

G. Kroupa, TJrverkokungsofen System Turner. (Petroleum 24. 300—03. — C. 1928. 
1 .610.) B ó r n s t e k .

J. N. Hazeldon, Der K.S.G.-Tieftemperalurprozep. (Fuel 7- 155—60. Lon
don.) _ B ó r n s t e in .

S. Uchida, Die Anwendung der Tieftcmperaturverkokung auf die Arbeit des Gas- 
generalors. Vf. untersuchte einen Gasgenerator, dem eine Retortę fiir Tieftemperatur- 
verkokung des Brennstoffs aufgesetzt war, u. berichtct iiber die Betriebsergebnisse 
bei Verwcndung yerschiedener japan. Kohlen u. Ólschiefer. (Fuel 7. 179—85.) B o r n s t .

R. von W alther und w . Bielenberg, Studien uber die Selbslentzundlichkeit von 
Braunkohleiihalbkoksen. (Braunkohlenarch. 1927. Nr. 18/19. 59—71. — C. 1928. 
I- 773.) BÓRNSTEIN.

W. T. K. Braunholtz, G. M. Nave und H. V. A. Briscoe, Gegenseilige Abhungig- 
keit der physikalischen und chemischen Eigenschaflen des Kokses und ihr Wert in metallur- 
gischen Verfahren. I. Die Bruchprobe wird besprochen u. Ergebnisse fiir einige metallurg. 
Kokssorten bekannt gegeben. Die allgemeine Anwendbarkeit dieser Probe wird durch 
Beobaehtung der Wrkg. bei Abilnderung der Ausfiihrungseinzelheiten gepruft. Das 
Verhalten der yerschiedenen Kokssorten beim Yerbrennen in yertikalen Silicaróhren 
unter einem konstanten Luftzug wird yerglichen mit dem von Holzkohlc u. Aktiv- 
kohle. Die Entflammungstempp., durchschnittliche masimale Tempp., Yerhaltnis’ 
CO,: CO in den Verbrennungsgasen u. der Brennstoff sind festgelegt worden. Eine 
Beziehung zwischen dem Brennstoffyerbrauch, Bruchindex u. der ,,scheinbaren“ 
Porositat ist festzustellen. Dann folgt die Besehreibung eines Verf. zur Best. der 
,,scheinbaren“ Porositat u. cin Vergleich der Wasserabsorptionsfahigkcit der ver- 
schiedcnen Kokssorten. Die beiden Methoden zur Untcrs. der Makrostruktur des 
Kokses, Koksschliff u. Rontgenstrahlenuntcis. u. die ersten Verss. uber den Wert
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des „Kastcn“-Vers. zwecks Vergleiclwng der Kokungseigg. von Kohle werden be
sprochen. Der Koks der Ofencharge u. des Kastens wurden zu diesem Zwecke der 
Bruchprobe unterzogen. Diese yorlaufigen Verss. lassen erkennen, daB der „Kasten“- 
Vers. nicht nur qualitative, sondern auch quantitative Auskunft iiber die mechan. 
Eigg. des zu gewinnenden Kokses geben kann. (Fuel 7. 100—17. A rm stro n g  Coli., 
Newcastle-upon-Tyne.) W il k e .

Fritz Rosendahl, Ober die Reaktionsfdhigkeit des Kokses und ihre Bedeutung fiir 
die Praxis. Nach einer Besprechung des einschlagigen Sehrifttums iiber die Reaktions
fahigkeit wird auf dic Herst. der verschiedenen Kokso u. die Verwendung von passivem 
oder aktivem Koks kurz eingegangen. (Metallborse 18. 677—78. 791—92.) W il k e .

R. V. Wheeler, Koks fiir Tiegelstahlsclimelzen. Dio hóhore Bewertung des Kokses 
aus Bienenkorbofen gegenuber dem in Nebenproduktofen aus derselben Kohle er- 
haltenen durch die Schmelzer beruht besonders auf demVerh. beimZerkleinern u. beim 
Verbrennen. In beiden Eigg. ist der Bienenkorbofcn iiberlegen. Durch Mischen ver- 
sehiedener Sorten lii(3t sich der Nebenproduktofcnkoks verbessern. (Fuel 7. 148—51. 
Sheffield Univ„ Department of Fuel Technology.) B o r n s t e in .

M. Dolch, nach eigenen Yerss. u. Verss. von E. Strube, Versuc,he zur technischen 
Yerwerlung der Arsakohłe. Betrag zur Kenntnis des Verhallens des Kohleschicefels. Vf. 
hat mit drci Proben dieser Kohle mit 7,8, 9,3 u. 10,5% Gcsamt-S Verkokungsverss. 
unter wechselnden Bedingungen der Temp. u. Erhitzungszeit ausgefiihrt, bei denen sich 
ergab, da (3 eine Verminderung des Gesamt-S, u. zwar bis auf ca. 40% der urspriing- 
1 ich en Hohe, im wesentlichen durch Erhohung der Temp. bis 550° erzielt wird. Hohere 
Erhitzung, bis zu 1000°, bringt eine. Verschiebung in der Art der Bindung des S, von 
organ, zu Aschen-S, liervor. Dic Geschwindigkeit der Anheizung ist von grofiem Ein
fluB; boi liingerem Anheizen wird eine hohere Koksausbeute u. hoherer S-Gehalt er
zielt. Verlangerung der Garungsdaucr wirkt, wie Erhohung der Temp., in Richtung 
einer Vcrminderung des Gesamt-S u. Umwandlung von organ. S in Sulfid-S. Prakt. 
empfehlenswert fiir moglichste Entschwefelung ist eine Garungstemp. yon ca. 700°. — 
Durch Dnickyerkokung im P L ASSM ANN- Ofcn der C h e m .  - t e c h n .  G c s e l l s c h .  
(C.T.G.-Ofen) laBt sich cin dichter fester Koks aus der Arsakohłe erhalten. (Montan. 
Rdscli. 20. 213—23. Halle a. S., Univ.-Inst. f. techn. Chemie.) B 5 r n s t e in .

Erich Meyer, Studien iiber die Extrakticm und die Erhitzung der Steinkohlen im 
Hinblick auf die Erhellung der Verkokungsvorgdnge. Zur Erforschung der Yerkolcungs- 
vorgiinge bediente sich Yf. der GREGERsclien Methode zur Beobachtung der Ein- 
fliissc von Erhitzung u. Extraktion auf die Erwcichung der Steinkohlen. Durch Vor- 
erhitzung auf 350° wurde der Beginn der Erwcichung nach hoherer Temp. yersehoben, 
sowie der Maximalerweichungsgrad u. die Backfahigkeit verringert. — Die Ausbeute 
der Extraktion wachst mit der Feinheit des Korns u. der Extraktionsdauer; auf die 
Verkokung ist erst die unter Druck (55 at u. 275°) erfolgende Extraktion (mit Bzl.) 
von EinfluB. Ais sehr wesentlich fiir das Verh. bei der Yerkokung zeigte sich die Temp. 
u. Dauer der Trocknung der extrahierten u. mit Bzl. getrankten Kohle. — Wurde die 
extrahierte Kohle mit dem unter Druck erhaltenen (in Bzl. gel.) druckextrahierten 
Bitumen B wieder gemiseht u. yerkokt, so ergab sich ein gut geflossenes, aber weniger 
geblahtes Prod., jedoch yerlor die Kohle beim Lagern diese Backfahigkeit, wahrend 
das Bitumen sich nicht anderte. — Durch Vorerhitzung der Kohle auf yerschiedene 
Temp.-Grade wird Blahungsgrad u. Backfahigkeit stetig yerringert, Ausbeute, sowie 
C- u. H-Geh. der Bitumina steigen bei Vorerhitzung bis 380°, fallen, wenn die Temp. 
hoher (bis 470°) getrieben wurde. — Steigerung der Anheizgeschwindigkeit bei der 
Verkokung bedingt eine geringere Verbesserung des Kokses. — Yf. studierte nach bc- 
sonders ausgearbciteter Methode die Erseheinungen der Extraktion u. der Quellung 
bei Behandlung der Steinkohle mit Pyridin unter yerschiedenen Bedingungen. (Braun- 
kohlenarch. 1927. Nr. 18/19. 1—58. Freiberg [Sa.], Chem. Abt., Braunkohlen- 
Forschungsinst.) BORNSTEIN.

A. W. Nash, Mógliche Hilfsguellen fiir fliissige Brennstoffe. Ein Oberblick iiber 
die Gesamtlage. (Chem. Age 18- 338—39. — C. 1928. I .  280.) B o r n s t e in .

E. Beri und H. Schildwachter, Ober die Druckextraktion von Steinkolde mittels 
Tetralin. Durch Behandlung mit Tetralin im Autoklayen bei 250° u. 6—7 at erhielten 
Vff. aus Gasflammkohle 20%, aus Fettkohle 17% Extrakt. Bei Verschwelung der 
extrahierten Kohle entstand nur wenig Teer, der Extrakt enthielt ais wesentlich die 
teerbildenden Bestandteile. Im Extrakt aus Gasflammkohle waren 1,43% saure 
Korper (feste Phenole), 0,034% bas. Kórper, 7,84% Asphalt- u. Harzstoffe u. 27,1%
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Neutralóle entlialten. Letztere liefien sich durch S 02 in 25% gesatt. u. 75% ungesatt. 
KW-stoffe zcrlcgen, aus den gesatt. wurden krystallisierte KW-stoffe C22H40, C24HS0 
u. C30H62 (oder C30H60) isoliert, die ungesatt. diirften aus Gliedern der Rei hen CnH2n_, 
bis CnH2n_iS, u. zwar von C12H20 bis C20H34 bestehen. (Brennstoff-Chem. 9. 105— 13. 
Darmstadt, Techn. Hochsch., chem.-techn. u. elektroehem. Inst.) BÓRNSTEIN.

E. Beri und H. Schildwachter, Uber den Einflu/3 des durch Druclcextraklion mit 
Tetralin erhaltenen Bitumens auf die Verkokung von Kohle. Yff. estrahierten Gasflamm- 
kohle im Autoklaven stufenweise je 2 Stdn. mit Tetralin, entnahmen nacli jeder 
Estraktion Proben zur Yerkokung u. yereinigten die Extrakte. Schon nach einmaliger 
Druckextraktion hatte die Kohle ilir Blah- u. Baekyermogen fast vollstiindig verloren, 
nach fiinfmaliger Extraktion lieferte sie einen dunklen, fast schwarzen Koks ohne Zu- 
sammenhalt u. bliihcnde oder backende Eigg. Der Extrakt wurde durch Lósen in Bzl. 
u. Ausfiillen mit PAe. in 61,08% erdigbraun pulveriges Festbitumen u. 38,69% tief- 
dunkles Olbitumen zerlegt. Bei Żugabc der genau auf den urspriinglicken Gehalt bc- 
reehneten Menge von Gesamt-, Fest- u. Olbitumen zu extrahierter Kohle (durch Ein- 
trocknen der Bzl.-Lsg. darauf) konnte cin Koks von annahernd dem friiheren Back- 
oder Bliihgrade nieht ■\vieder erzielt werden. Vff. sehen die Begriindung dieser Er- 
seheinung in ungeniigender Aufsaugung des Extrakts durch dio feingepulverte Kohle, 
aus der er zu rasch abdest. (Brennstoff-Chem. 9. 121—22. Darmstadt, Chem.-techn. 
u. elektroehem. Inst. der Techn. Hochsch.) BoRNSTEIN.

G. Stadników und A. Weizmann, Zur Frage der Zusammensetzung der leichten 
Frakiionen des Teeres aus Olschiefer von Kaschperow. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. 
[russ.] 59 [1927], 859—66. — C. 1 9 2 8 .1. 774.) ' R& ll.

P. Muller, Yersuche zur Aufarbeitung von Kokereiteer nach dem Dubbsverfahren. 
An Hand einer Skizze wird das D uB B S-V erf. beschrieben. Es besteht darin, dafi bei 
starkem Oberdnick Kokereiteer durch direkt geheizte Sehlangen in ein zylindr. GefiiB 
gelangt, in dem die Trennung von Petrolkoks, Riickstandsol u. den spśiter einen Dephleg- 
mator durchstreichendcn Diimpfen stattfindet. Das fiir die Erdolverarbeitung ge- 
eignete Verf. hat sich in einer Versuchsanlage in Illinois fiir Teer nieht bewahrt, da bei
з,4 atii nur 4,6% Rohmotortreibstoff gcwonnen wurde. Im Rohleichtól (bis 210°) in
einer Menge von 8,2% des Teers waren 39% alkalilóslieh. Bestandteile enthalten. Es 
liefi sich also die Druckspaltung von Kokereiteer nieht wirtsehaftlieh durclifiihren. 
(Gluckauf64. 444—45. Bochum.) BERLITZER.

Minor C. K. j5nes, Die Chemie in der Entwicklung der Gasindustrie. Skizze der 
geschichtlichen Entw. der Leuehtgas- u. Teerindustrie in den Vereinigten Staaten 
nebst statist. Angaben iiber die Erzeugung u. Verwendung des Lcuchtgases. (Journ. 
chem. Education 5. 291—300. Baltimore [Maryland], Consolidated Gas, Electric Light 
and P o w e r  Company.) ~ BÓTTGER.

Franz Fischer und Paul Dilthey, Uber die Auswaschung von Schwefelwasserstoff 
aus induslriellen Gasen mit Hilfe von alkalischen Ferricyankaliumlosungen. Um den 
H2S-Geh. von Gasonnach der Gleichung: 2 K3Fe(CN)„ -j- H2S +  2 KOH =  2 K4Fe(CN)„ + S + H20  z u  beseitigen, leiteten Vff. einen H,-Strom dureh etwa halb mit H2S 
gesatt. W. u. dann in eine alkal. Ferrieyankaliumlsg., wodurch der S leicht u. rein in 
sehón gelber, krustiger Form abgeschieden wurde. Einzelverss. ergaben je 1 Mol. 
C03Na2 unter Zusatz von C03HNa auf je 1 Mol. Ferricyanid ais vorteilhaftcstes Alkali- 
yerhaltnis, wahrend der Ausnutzungsgrad sich unabhangig von der Gesamtkonz. der 
Lsg. erwies, die Umsetzungsgeschwindigkeit ihr annahernd proportional war. Zur 
Regenerierung des entstandenen Ferro- in Ferrisalz wird elektrolyt. Oxydation emp- 
fohlen. (Brennstoff-Chem. 9. 122—26. Miilheim-Ruhr, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Kohlen- 
forschung.) BoRNSTEIN.

M. Ch. Arnu, Das Ammonsulfat, die gegenwartigen Verfahren seiner Ferligstellung 
in den Gasfabriken und Kokereien. Vf. bespricht ausfuhrlieh die im Gasstrom in den 
Sattiger mitgefuhrten Yerunreinigungen u. ihren Einflufi auf das Aussehen des Fertig- 
produkts, die richtige Fiihrung der Siittigung in Sattigcrn vcrschiedener Systeme, 
Krystallgrofie, Trennimg von cler Mutterlauge durch Abtropfenlasscn, Zentrifugieren
и. Decken. Das so erhaltene „gute, graue“ Sulfat mit 20—21% N enthalt noch 0,2 bis 
0,5% freie Saure u. mufi durch Neutralisiercn u. Trocknen raffiniert werden. Die ver- 
sehiedenen Methoden der Neutralisation mit gasformigem u. wiifirigem NH3, mit festem 
oder gelostem Nn,C03 oder Ca(OH)2 werden angefiihrt, am besten bewalirt sich eine 
Kombination verschiedener Verff. Die Trocknung geschieht in mit Dampf oder Feuer- 
gasen geheizten App. von 3 Typen: Yertikale, horizontale Drehtrommeln u. horizontale
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feststehende Trommeln mit Transportschnecken im Inncrn, von dcnen mchrerc Ab- 
bildungen gegeben werden. — Das gut neutralisicrte u. getrocknete Salz enthalt 20,80 
bis 20,95% ammoniakal. N, 0,15% W. u. geringe Mengen an Yerunreinigungen. Es 
ist kórnig, meist rein weiB, manchmal schwaohgelb oder grau,. baekt beim Lagern nicht 
zusammen u. liiBt sich so leicht mit Maschinen lagern, einsacken u. wiegen. (Science 
et Ind. 12. Nr. 170. 42—47.) B e r l it z e r .

D. H. Wiegmann, Die Arbeiten der Etnschergenossenschaft zur Geuńnnung des 
Phenols aus dem Ammoniakwasser der Ruhrzeclien. Das Verf., Phenol aus dem Ammoniak
wasser dureh Benzol, Toluol oder andere Waschfll. auszuwaschen u. letztore abzu- 
treiben, wurde an mchreren, von verschiedenen Firmen gelieferten Anlagen in allen 
Einzelheiten iiberpruft. Das zumindest in einer Menge von 2% ini Gaswasser ent- 
haltcne Phenol lieB sich mit mindestens 25% der Wassermenge an Benzol bis auf 
0,7—0,8 g/l erfolgreich auswaschen. Der Benzolverlust betragt 0,3—0,4 g pro 1 W. 
So sind voraussichtlich jahrlich etwa 5000 t Phenol mit einem Preis von 30—32 Pfennig 
pro kg 75%ig. rohes Phenolol zu gewinnen. Die Wirtschaftliehkeit hiingt insbesonderc 
vom Dampfpreis ab. (Gluckauf 64 . 397—405. 435—41. Essen.) B e r l it z e r .

C. Padovani und A. Amati, Technisch-chemisćhe Studien iiber einen zyloiden 
Lignit von Bacino di Caslellina in Chianti. Der untersuchte Lignit hat ausgesprochcn 
xyloidcn Charakter, er entstammt der myocanen Flora (vor allen Hainbuche u. Eiche) 
u. ist gemischt mit Ton, Fe- u. S-Verbb. Die Rohanalyse ergab bei einem naturlichen 
W.-Geh. von 24—34% in der Trockensubstanz in %: Fliichtiges 39,50, Koks 60,50, 
Asche 10,38, gebundener C 50,12, S 1,22, N  1,08, Heizwert 5557 Cal. 1 kg Trocken
substanz lieferte bei der Tieftemp.-Verkokung nach F is c h e r  bei 500° 565,0 g Halb- 
koks, 90,09 g Teer, 142,0 ccm W., 156,1 1 Gas. Das Gas liatte D. 1,1106, Litergewicht
I,4359 g u. bestand in Yol.-% aus: 40,4 C02, 1,4 H„S, 12,7 CO, 10,7 H,, 2,6 C,H6, 
24,8 CH4 u . 5,9 N2. Der Halbkoks war kaum feucht, liatte 21,8% Asclic u. 9,0% 
Fliichtiges. Heizwert 6350 Cal. Vom Urteer wurde bei verschiedenen Fabrikationen 
folgende Kennzahlen ermittelt: D.17 1,0290—1,0974, Heizwert 8284—8808 Cal., Phenole 
30,6—43,0%, Kp. 130—137°, Dcst. nach E n g l e r  unter 100° 5,15—6,74%, bei 200 
bis 250° 28,52—64,43%, 250—300° 21,30—28,83%, iiber 300° 40,30—41,45%. Dio 
Fraktionen unter 250°. enthieltcn 58—60% der Phenole, 250—300° 49%. (Atti
II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1 9 2 6 . 601—08. Bologna.) Gri.

M. G. Levi und C. Padoyani, Studien und, Ver suche iiber JAanite von Valdarno. 
(Vgl. C. 1928. I. 991.) Die Lignite von Valdarno lassen sich nach verss. der Vff. aus- 
gezeichnet dureh Tieftemp.-Dest. auf hochwertige Prodd. ycrarbeiten. Der Halb
koks bildet ein gutes Materiał zur Staubfeuerung u. Herst. von Leuchtgas. (Atti
II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo-1926. 556—600. Bologna.) Gr i .

Maria Bakunin, Ober die Verwertung bituminóser Gesteine mit besonderer Beriick- 
sichtigung von Sizilien. Bericht iiber die neueren Yerff., wie Tieftemp.-Dest., Kracken 
usw., u. die Móglichkeit ihrer Yerwendung zur Verarbeitung sizilischer Kohstoffc. 
(Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 19 2 6 . 468—513. 
Neapel.) GRIMME.

Alfred Karsten-Salmony, Verbesserte Herstellung von Spaltbenzin, besonders aus 
Braunkoldenteer und Schieferolen. Ausfiihrliche Besprechung des BLUMNER-Vcrf. zur 
Herst. von Spa.lt6era3im, das gegeniiber den bisherigen Spaltverff. den Vorteil einer 
gróCcren Benzinausbeute besitzt, eine bessere Qualitiit des Benzins liefert, infolge 
des Wegfalls eines Arbeitsganges wirtschaftlicher u. mit gróBerer Sicherheit arbeitet, 
sowie die Verarbeitung samtlicher Rohóle u. ihrer Destillate, von Erdolen, Braun- 
kohlenschwelólen, Generatorenteeren u. Schieferolen ermoglicht. (Chem.-Ztg. 52. 209 
bis 210. 232—33. Osterr. Chemiker-Ztg. 31 . 38—39. Berlin.) Sie b e r t .

Rudolf Koetschau, Ober die in der Natur vorkommenden Erdóle, ihre chemischen 
Beziehungen unitreinander und zu den Schwelerzeugnissen der Kóhlen. Der Inhalt der 
ausfiihrlichen Arbeit laBt sich nicht in kurzem Auszuge wiedergeben. (Petroleum 24.
119—30. Hamburg.) BÓRNSTEIN.

Richard KiCling, Die Erdoiindustrie im Jahre 1926. (Chem. Umschau Fette, 
Ole, Wachse. Harze 34 [1927]. 231—36. 243—47.) P fl u c k e .

Richard KiBling, Fortschritte auf dem Gebiete der Erdoiindustrie im Jahre 1925. 
(Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 33 T1926]. 261—67.) P fl u c k e .

A. Seifert, Falle von Selbstentziindung von Petroleum und Petroleumdestillaten in 
?iaphthavcrarbeitenden Betrieben von Baku. Vf. beriehtet iiber die i hm bekannt ge- 
wordenen Falle der Selbstentziindung von Pe/ro/ei/mdestillaten, die geniigend unter-
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sueht waren, um einen RuckschluG auf die Ursachen zu erlauben. Sie ereigneten sieli 
alle bei der alkal. Raffination von Petroleumrohdestillat (mit 6—7% NaOH), u. zwar 
beim EinflieBenlassen der Alkalilsg. Auf Grund der Begleitumstandc halt Vf. die 
iibliche Erkliirung der Explosion durelr Funkepflug oder pyrophore Metallteilchen fiir 
unzutreffend, sondern nimmt eher irgendwelehe elektr. Entladungen an, die dureb 
das freie EinflieBen der Atznatronlsg. u. des Destillats hervorgerufen werden. Gestiitzt 
wird diese Ansehauung dureh die Tatsaehe, daB die Explosionen wescntlicli abgenommen 
haben, seit alle Eli. den Raffinationskesseln dureh den Boden zugeleitet werden u. 
nicht mehr frei hereinflieBen. (Petroleumind. [russ.: Ncftjanoe Chozjajstwo] 1 3  [1927]. 
638—41. Ssormowo, Gvt. Nislmi-Nowgorod.) RoLL.

W . C. Lucków, Anhallspunkte fiir die AuswaJd von Gasolin. Es werden die ver- 
sehiedenen Handolssorten von Gasolin nach Horst. u. Zus. besprochen u. die Au- 
forderungen erórtcrt, die an diesen Betriebsstoff fiir Kraftwagen in Zuckerfabriken 
gestellt werden sollten. (Sugar 30 . 166—67.) R u h le .

G. Egloff und J. C. Morrell, Die Raffination von Rofwl aus Ventura in Kalifornien. 
Das Ventura-Avenuegebiet weist drei untereinandergelegenc Olzoncn auf, deren unterstc 
sich ais sehr ergiebig erwies. Aus dieser gewonnenes Rohol, das Vf. genauer untersuchte, 
cnthielt: Bcnzin 31%, Korosin 7,2%, Gasól 19,8%, Schmierol 12,3%, Paraffin 2,7%, 
Pechriickstande 25%, W. 2%. (Petroleum 24 . 145—47. Chicago.) BÓRNSTEIN.

Jogendra Kumar Chowdhury und Ramesh Chandra Bagchi, Aluminium- 
ozydgel ais Enlschwefelungsmittel bei der Pelroleumraffination. Vff. untersuchen das 
Adsorptionsvermogen von Al2Oz-Gel fiir Dimethylsulfat, Tolylsenfól, H„S, Benzyl- 
merkaptan, S, CS2, Phenylsenfol, Athylmerkaptan, Metliylsulfid, Allylsenfól u. deren 
Gemisch, gol. in Petroleumdestillaten, aus denen die niedrig sd. Eraktionen cntfernt 
worden waren. Das Adsorbens wurde dureh Fallung von Al2(S0 4 )3 -Lsg. mit NH3 
bei Tempp. nicht iiber 25°, langsame Trocknung bei 60—70° u. weitere Entwasserung 
dureh Erhitzen hergestellt. Das Adsorptionsvermogen nimmt bei der Entwasserung 
bis zu einem W.-Geh. von ~19%  (280—290°) raseh, daim nur noeh sehr«langsam zu; 
hohe Tempp. (dunklo Rotglut) sind sch ad lich . Es gilt die FREUNDŁICHsche Ad- 
sorptionsisotherme. Die giinstigste TeichengroBe ist 50— 160 Maschen/Quadratzoll. 
Hóhere Tempp. sind fiir die Entschwefelung vorteilhaft. Besonders stark wird Di
methylsulfat adsorbiert, was wahrseheinlich mit der bas. Natur des A120 3 zusammen- 
hangt, da aktiviertc Kohle unter den gleichen Bedingungen viel weniger Dimethyl
sulfat adsorbiert. Dureh langere Einw. von Luft auf das S-haltige Petroleum in 
Ggw. von A120 3 bei 150° werden 60—80% der yerschicdenen S-Verbb. entfernt; das 
Verf. scheint bei iMineralólcn, die wenig Olefinc u. andere leicht oxydierbare KW-stoffe 
enthalten, techn. aussichtsvoll. Bei Mischungcn von AI20 3-Gel mit akt. Kohle bzw. 
SiOfGel (hergestellt dureh Fiillung einer Suspension von Kohle bzw. S i02-Gel in 
Al2(S0.,)3-Lsg. mit NH3, Trocknen boi 60—70° u. 2-std. Erhitzen auf 230—235°) geht 
die Wirksamkeit bei 21,7% Kohle bzw. 23,7 % Si O., im Gel dureh ein Maximum u. 
ist hier, besonders bei dem Si02-haltigen Mischgel, viel groBer ais boi den einzelnen 
Gelen. Dureh Fiillung von A1(ÓH)3 auf Glas- oder Bimssteinpulver gcwonnene Ad- 
sorbentien zeigen dagegen kein gesteigertes Adsorptionsvermógen gegcniiber A120 3 
allein. Das Adsorbens kann dureh Bchandlung mit iiberhitztem Dampf leicht re- 
generiert werden. (Journ. Indian chem. Scc. 5. 111—25. Dacca, Univ.) K r u g e r .

Bruno Muller, Untersuchungen iiber Strómungsgeschmndigkeilen und Durchfhi/J- 
zeiten iton Benzin in Rohrleitungen. Wegen der Gefahr zu groBer elektr. Aufladungen 
sind nach amtlichem Gutachtcn nur Stromungsgeschwindigkciten des Benzins bis
4 m/sec. zulassig. Vf. untersuchtc im Werk Diilken der WERNER-Handelsgesellschaft 
an Rohren von 5 m Gefiillhóhe bei einer Tankanlage die Strómungsgesehwindigkeiten. 
Diese liegen bei Verwendung von 1, %, 1/„ Zoll Metallzapfeńschlauchen u. 1 sowie 
% Zoll Rohren unter 4 m, beim J/2 Zoll-Rohr iiber 4 m/sec. u. sind am Endc des Rohres 
nur wenig groBer ais am Anfang. (Chem.-Ztg. 52 . 290—91. Kiel-Friedrichsort.) B e r l .

Felice Epstein, Uber einige nem Meihodcn bei der VerarbeiHmg voii Mineralolen. 
Sammelbericlit. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. para applicata, Palermo 1926. 
451—67. Fiume.) Gr im m e .

Typke, Ober die Verdnderungen der Trartsformalorenóie. II. Art der Veranderungen 
und gebildete Produkte. (I. vgl. C. 1928. I. 1602.) Die Veranderungen allgemeiner Art, 
die gebildeten Prodd., sowie die SchutzmnBnahmen zur Verhiitung der Veranderu ngen 
werden an Hand der yorhandenen Literatur besprochen. (Ztschr. angew. Chem. 41. 
418—25.) ‘ T y p k e .
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Camillo Manuelli, Bituminose Kalkę, ais Quelle fur Sćhmiermitlel und Brenn- 
sloffe. Sammelbericht iiber Verarbeitung von bituminósen Kalken auf Schmiermittel 
u. hochwertige Brennstoffo durch Schwelung, Dest., Kracken usw. (Atti. II. Con
gresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 19 2 6 . 423—50.) G rim m e .

S. Nametkin. und B. Archangelski, Ycrgleichende Untersuchung auslandischer und 
ntćsischer Schmierdle. II. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1482.) In Fortsetzung ihrer Unters. geben 
Vff. eine tabellar. Aufstellung einer Reihe ausliind. Aułomobilschmieróle nebst ihren 
wesentlichen chem. u. physikal. Konstantcn u. yergleiehen sie mit russ. Ol en bzw. mit 
den von der russ. Regierung aufgestcllten Normen. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe 
Chozjajstwo] 1 3  [1927], 642—46.) R ó l l .

G. Spettmann, Die Ma-schinenfelte. Zusammenfassende Beschroibung dor Eigg. 
u. der Yerwendung der konsistenten Maschinenfettc. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 25 . 207 
bis 208.) SCHWARZKORF.

Dehnst, Uber den Mcclianismus des Holzschutzes durch Konsermerungsmittd. 
Vf. uberpriift die 1920—24 in den Proceedings der American Wood Preservers As- 
sociation crschienenen Verss. von E. B a te m a n  (Proceedings Amer. Wood Preservers 
Assoc.), der beliauptet, daB die wirksamen Bestandteile des Steinkohlentecr-Impriignier- 
óles niedrigsd. KW-stoffe u. hochsd. Teerbasen u. -sauren sind, die von einem nicht 
giftigcn, zu 40% yorhandenen Ol gel. sind. Yf. gewinnt aus Yorschriftsmafligcin 
Impragnieról durch Entbasen u. Entsauern, Entfernung von Naphthalin u. An- 
thracen sowie mehrfaches Destillicren 8  Fraktioncn, die getrennt auf ihre pilztotenden 
Eigg. untersucht werden. Es ergeben sich folgende Resultate: Das Impragnieról 
wird durch die geschilderten Operationen u. Wegnahme der wasserll. Korper in seiner 
fungizidcn Kraft gegen Coniophora cerebella nicht veriindert, die untersuchten Frak
tioncn sind gleich stark fungizid, die leichter sd. bedeutend starker ais das Gesamtol, 
das nach allen genannten Operationen erhaltene 01 ist unycrandert wirksam. Die 
Wirksamkeit gegen Lenzites abietina u. Fomes annosus nimmt durch Wegnahme 
der unter 285° sd. Bestandteile u. des Anthracens stark ab. B a te m a j j s  Ergebnisse 
sind also stark einzuschranken. (Ztschr. angew. Chem. 41 . 355—58. Berlin.) B e r l .

R. A. Dengg, Die Reaktionsfćihigkeit von Koks und eine neue Methode, sie zu be- 
stimnien. In einem elektr. auf bestimmte Tempp. erhitzten Vcrbrennungsrohr wird 
Luft uber Koksproben von 0,2 g geleitet, die mit stets gleichcr Oberflache u. KorngróBe 
in einem Schiffchen sich befinden. Die Abgase passieren ein GefaB mit Ba(OH)2 -Lsg., 
dereń elektr. Leitfahigkeit dauernd gemessen wird u. das Tempo der C02-Entw. an- 
zeigt; etwa yorhandenes CO wird dahinter in einem GefaB mit PdCl,-Lsg. absorbiert. 
Die Priifung von drei verschiedenen Kohlenproben von annahernd dem gleichen 
Asehengeh. in diesem Apparat zcigte, daB die Reaktionsfiihigkeit der gleichen Koksart, 
gemessen an dor C02-Entw., bei verschiedenen Tempp. sehr verschieden ist u. ver- 
sehiedene Kokso bei der gleichen Temp. auch in ihrem Verhalten sieh unterscheiden. 
Der Unterschied zwischen Reaktionsfahigkeit u. Verbrennlichkeit wird hervorgehobcn 
u. eine Erklarung dafiir yorgeschlagen, daB Anthracit zwar die geringste Reaktions
fahigkeit, aber eine sehr grofie Verbrennlichkeit besitzt. (Fuel 7. 152—54.) BÓKNST.

— , Zur Bestimmung der Siedegrenzen von Exlraktionsbenzin. Nach Ansicht des 
Vf. sind die Fehlerąuellen bei der Best. der Siedegrenzen des Extraktionsbenzins 
vor allem in der Verwendung von unrichtigen Thermometern zu suehen. Bei ab- 
weichenden Analysendatcn ist zunachst auf diesen Punkt zu achten. (Seifensieder- 
Ztg. 55 . 135.) S c h w a r z k o p f .

A. Baader undH. Gruber, Slockpunkt und Viscosilal. Vff. lehnen den Stockpmikt 
zur Giitebest. eines Isolicr- oder Schmieróls ab u. fordem, daB die Viscositat bei den 
in Frage kommenden Tempp. zu bestimmen u. eine Kurve zu den gefundenen Punkten 
zu zeichnen ist. Aus der Kurve laBt sich feststellen, von welcher Temp. an z. B. cin 
Olschalter erwarmt werden muB, um weiterer Erhohung der Zahigkeit yorzubeugen. 
Es scheint zweckmaBig, diesen Punkt im Angebot bzw. in der Analyse ais Heizjnmkt (Hp) 
zu kennzeiełmen. Da manche Ole in der Kalte triib werden, so ist auch die Angabe 
des Triibungspunktes (Tp) zu fordern. Es wird dann ein Prufverf. beschrieben, das 
sich fur die Best. der Viseositat bei niedriger Temp. ais brauchbar erwiesen hat. (Arch. 
Eisenhiittenwesen 1. 653—54. Knapsaek bei Koln.) WlLKE.

Stefano Fachini, Beóbachtungen iiber mimralische Isolierdle und die Koniroll- 
melhoden. Die Methode von S n y d e r  zur Unters. von Transformatorenólen gibt 
brauchbare Werte, doch halt Yf. das Yerf. von F a c h in i  u . S o m a z z i (C. 1 9 2 6 . II. 30S)
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fiir besser. (Atti II. Congresso Nazionale Ohim. pura applicata, Palermo 1926. 523 
bis 525. Mailand.) ____________  Gr iMME.

Deutsche Montan-Ges. m. b. H., Deutsebland, Versatzmitlel fiir Bohrlócher. 
Zwecks Verhinderung von Kohlenstaubexplosionen versetzt man die Bohrlochcr mit 
natiirlichem oder kiinstlichem Gesteinsstaub, welcher mit einer betrachtliehen Menge, 
z. B. 15% W. oder einer anderen geeignoten FI. yermischt ist. (F. P. 635795 vom 
11/6. 1927, ausg. 24/3. 1J)28. D. Prior. 11/6. 1926.) K u h l in g .

General Fuel Briąuette Corp., New York, iibert. von: Albert L. Stillmann, 
Plainfield, N. J., Brennsloffbriketlierung. Bituminose Kohle wird mit einem gosehmol- 
zenen bituminosen Bindemittel gemiseht, das Gemisoh iiber den F. (125°) des Binde- 
mittols erhitzt u. in Ggw. von Wasserdampf intensiv gemahlen, bis dio fliiehtigen AnteUe 
der Kohle freigemacht sind, die in das geschmolzene Bindemittel eingeleitet werden. 
Dann wird das Gemisch brikettiert. (A. P. 1 664 998 vom 21/1. 1927, ausg. 3/4.
1928.) K a u sc h .

Geza Szikla, Budapest, Einrichtung zur Brennstofftergasung, -verhremiung oder 
•entgasung von foinkornigen, festen oder zerstaubten fl. Brennstoffen in einem auf- 
steigenden Gasstrom. Sie besteht aus einem nach oben erweitertcn, stehenden Vcr- 
bronnungsschacht, bei dem dio Brennstoffzufuhrungskanale in der Nahe des engsten 
Querschnitts dos Schachtcs oberhalb der besonderen Einfiilmmgsstello der den Brennstoff 
im Schacht schwebend lialtenden Gase in don aufstcigendcn Gasstrom miindon. (Oe. P. 
109 020 vom 21/1. 1925, ausg. 10/3. 1928. Ung. Prior. 4/2. 1924.) K a u sch .

Robert Marie Albert Ernest Cezanne, Frankreich, Generaloren zur Erzeugung 
von Gasen aus Holz usw. tlber dem Generator befindet sich eine Lufteinblasevorr., 
um Luft in dor gewiinschton Menge in eine Roaktionskammer, die am besten in unmittcl- 
barer Nalie der Austrittsoffnung des Herdes fiir die Gaserzeugung vorgesehen ist, ein- 
zufiihron. (F. P. 634 399 vom 30/8. 1926, ausg. 16/2. 1928.) K a u sc h .

Dr. C. Otto & Coinp. G. m. b. H., Bochum, Begenerativofen-Koksofen mit senk- 
rechten Heizziigen fiir wahlweise Boheizung durch Starkgas u. Schwachgas, bei dem zwei 
benachbarte Heizwande mit den zugehórigen, unter dor Ofensohle in der Langsrichtung 
dor Ofenkammern angoordneten Regeneratoren eine in sich geschlossene Heizeinheit 
bilden, u. jode der beiden Heizwande wieder in Heizuntereinhciten von je 2 oder 4 
oder mehr Heizziigen zorlegt ist, dad. gek., daB je 4 Einzelregeneratorcn immer nur 
mit je einer dieser Heizuntereinheitcn in der Weise zusammen arbeiten, daB die unteren 
Enden der Anfangs- u. Endheizzuge jcder Hoizuntereinheit der beiden Heizwande je 
mit 2 der 4 Warmespeicher verbunden sind, die wechselweise zur Erhitzung von Gas 
u. Luft bzw. von Luft alloin oder zur Aufnahmo der Abhitze dienen. ( D . R . P .  458 512 
KI. 10 a vom 6/1. 1925, ausg. 12/4. 1928.) • K a u sc h .

Arved Pistorius und Curt Bunge, Polon, Zersetzen von Kohle in ihre Bestandleile. 
Man untorwirft die Kohle zunachst einer Extraktion (mittels Pyridin) gegebenenfalls 
unter Druck mit Lósungsmm. u. sodann einer unvollstandigen Verbrennung. Man 
erhalt so einen sehr leichton Ruckstand, der sich pulverisiert ais Sprengstoffbestandteil 
verwenden, oder zu Briketts verarbeiten oder zum Rcduzieren von Metallen usw. 
benutzen laBt. (F. P. 634 351 vom 13/5. 1927, ausg. 16/2. 1928. D. Prior. 8/9. 
1926.) K a u sc h .

Barrett Co., New York, iibert. von: F. Osborne, Birmingham, Alabama, V. St. A., 
Teerdestillation. Die durch Dest. von Teer mittels der h. Gase einer Batterio von Koks- 
ófen erzeugten Gase u. Diimpfe werden mit den von der vorhorgehenden Kuhlung 
zwecks Abscheidung der schweron Teerbestandteile zuriickbleibenden Gasen gemiseht, 
u. die Mischung wird dann gekuhlt zwecks Kondensation der verdichtbaren Antoile. 
(E. P. 285 907 Tom 18/2. 1928, Auszug veroff. 18/4. 1928. Prior. 26/2.1927.) K a u sc h .

W. C. Holmes & Co., Ltd., und c. Cooper, Huddersfield, Trocknen von Brenn- 
gasen. Die Gase laBt man von einem Hauptrolir aus durch Biirstenwascher, in denen 
sie mit einer hygroskop. Fl. behandelt werden, die gekuhlt u. im Kreislauf wiedorre- 
generiert wird, stromen. (E. P. 285 936 vom 21/10. 1926, ausg. 22/3. 1928.) K a u sc h .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin, Erzeugung eines leuchtgasaknlichen, hochwertigen 
Gases durch Herst. von Doppelgas mittels eines Generators u. von Schwelgas in einer 
Zusatzretorto, die durch die Verbrennungswarmo dor Blasegase des Generators beheizt 
wird u. aus der mehr oder minder entgaster Koks gewonnen wird, 1. dad. gek., daB 
Doppelgas u. Schwelgas gemoinsam einen von den Abgasen des Generators gespeisten 
Warmespeicher durchstreiehen, der sowohl zur Fixierung der Schweldampfe ais auch
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zur Beheizung der Zusatzretorte dient. — 2 weitere Anspriłcho betreffen Einrichtungon 
fiir das Verf. (D. R. P. 458 516 KI. 26 a vom 11/12. 1924, ausg. 14/4. 1928.) K a u s c i i .

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reiches 
Gas, Halbkoks und Ammoniak aus bitumindser Kohle mit Hilfe von 0 2 oder an 0 2 reichen 
Gasen mit oder ohne Anwendung von Wasserdampf oder C02. Man destilliert die Kohle 
in der Weise, daB dio obere Zone dor (Brennstoff-)Saule durch die in der unteren Zone 
erhaltenen Gase behandelt wird, wobei dieser untero Teil geteilt ist. Der eine der beiden 
Teile wird der Vergasung durch 0„ unterworfen u. der andere Teil ais Halbkoks abgezogen. 
(E. P.  285 664 vom 15/3. 1927," ausg. 15/3. 1928.) ' K a u s c h .

Thomas Rigby, London, Trockenanlage zur Trocknung von Gut im Schwebe- 
zustande. (D. R. P. 458 639 KI. 82 a vom 25/2. 1922, ausg. 20/4. 1928. E. Prior. 
25/2. 1921 u. 4/1. 1922. — C. 1923. IV. 362 [E. P. 197 357].) M. E. M u l l e r .

P. Dvorkovitz, London, Gewinnen von Pelroleutnproduklen aus biluminosen Sloffen. 
Man erhitzt das bituminóse Materiał (Kohle) in einer von innen oder auBen auf 500° 
erhitzten Retorte, wobei ein Teil des organ. Stoffs destilliert. Dann setzt man ein 
Lósungsm. (Petroleum oder Gasteer) in Form einer FI. oder von Dampf zu, wodurch 
die verbliebene organ. Substanz herausgelóst wird. (E. P. 285 564 vom 17/11. 1926, 
ausg. 15/3. 1928.) K a u s c h .

Erie T h.H essle und W illy Lelgemann, Lemont, 111., Kontaktapparat fiir die 
Umwandlung von Ol, bestehend aus einem ReaktionsgefaB fiir den geschmolzenen 
(Motall-)Katalysator, das in durch ihre Boden miteinander kommunizierende Abteile 
geteilt ist u. einer einen Olnebel erzeugenden Vorr. in der einen Abteilung. Der Olnebel 
wird gezwungen, durch den Katalysator zu strómen. (A. P. 1 661 827 vom 26/4. 
1926, ausg. 6/3. 1928.) K a u s c h .

Sinclair Refining Co., Now York, iibert. von: George H. Taber'jr., Rye, N. York, 
Cracken von Koblenwasserstoffólen. Man unterwirft das Gas-Dampfgemisch, das beim 
Kondensieren der Crackprodd. iibrig geblieben ist (H2 +  CH4)J, der Einw. eines Ab- 
sorptionsmittels, aus dem die absorbierten Anteile dureh Dest. ausgetrieben werden, 
worauf das so gewonnone Gas-Dampfgemisch u. das nicht kondensierto Gas-Dampf
gemisch mit frischem KW-stoffól behandelt u. geeraekt wird. (A. P. 1 663 868 vom 
24/6. 1926, ausg. 27/3. 192S.) K a u s c h .

Franz Puening, Pittsburgh, Cracken von Schwerdlen oder Teeren. Man fiihrt das 
Cracken durch, indem man eine ringformige Olsaule bildet, die Crackwarme nur den 
Seiten der Saule zufiihrt, wobei dio letztere rasch nach aufwarts bewegt wird. Das sich 
abtrennende Gas gelangt in die oberen u. inneren Raume der Saule. Die zur Ruhe 
gekommene dichto FI. fallt durch den Innenraum in der Saule auf den Boden u. 
reinigt mechan. dio erhitzten Wando der Kolonne. (A. P. 1 664 263 vom 26/5. 1919, 
ausg. 27/3. 1928.) K a u s c h .

Gulf Refining Co., Pittsburgh, ubert. von: W illiam  A. Gruse, Wilkinsburg,
Pennsylyan. und Warren F. Farragher, Pittsburgh, Paraffin. Man treibt fest- 
gemachtes Paraffin oder Paraffinól kontinuierlich durch W. von bestimmter Temp.
u. zerschneidet es hierbei wiederholt, so daB dio gesamte Oberflache des Paraffins 
dem W. ausgesetzt ist, das Ol aus der M. entweichen u. im W. nach oben steigen kann. 
(A. P. 1 663 592 vom 28/10. 1924, ausg. 27/3. 1928.) K a u s c h .

A. Riebeck’sche Montanwerke A.-G., Halle a. S. (Erfinder: Theodor Hell- 
thaler, Granschiitz b. WeiBenfels), Herstellung von Isolierdlen aus Braunkohlenteer- 
utid Schieferteerdlen. Die mit A. oder ahnlich wirkenden Lósungsmm. in bekannter 
Weiso vorgereinigten Ole werden mit SnCl., oder anderen Tetrachloriden der vierten 
Gruppe des period. Sj'stems, mit Ausnahme von C, allein oder in Mischung mit irgend- 
welchen Adsorptionsmitteln, wie Bleicherden oder dgl., raffiniert u. sodann ent- 
paraffiniert. Das mit SnCl., raffinierte Ol wird vor oder nach der Entparaffinierung 
einer schonenden Dest. unterworfen. — Dunkles Braunkohlenleerparaffinol wird mit 
Dampf bis auf einen Flammpunkt nicht unter 150° abgeblasen. Der Riickstand 
wird mit A. extrahiert u. nach dem Verf. des D. R. P. 421 858 (C. 1926. I. 1343) 
weiterbehandelt. 1 kg Ol wird mit je 20 g Bloicherde u. SnCl4 verriihrt. Nach dcm 
Absitzen u. Dekantieren wird das Ol mit Na2C03 u. Bleicherde bei 90° naclibehandclt. 
Es werden 96% klares, hellgolbes Ol erhalten. (D. R. P. 458 629 KI. 23c vom 13/1. 
1926, ausg. 20/4. 1928.) M. F. M u l l e r .

Standard Oil Co., San Francisco, ubert. von: Richard W . Hanna, Picdmont, 
Californ., Destillieren ton Schmierolen. Man erhitzt das zu dest. Ol auf die Temp., bei
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dor ein Teil gecrackt wird, halt es eino so lange Zeit auf dieser Temp., daB bis dio 
Crackung eintritt, wahrend es fl. ist, laBt os dann in eino Verdampfkammcr einflioBen, 
die unter vermindertem Druck gohalten wird, zioht die Dampfe ab u. kondensiert 
sio fraktioniert. (A. P. 1 664 977 vom 4/10. 1923, ausg. 3/4. 1928.) KAUSCH.

W. H. Schmitz, Dortmund, Verarbeitung von Schmierólraffinationsabfallen, ins- 
besondore der Abfallharze, -laugen u. Bleicherden. Dio Abfallaugen werden aus- 
gesalzen u. dio gewonnenen Seifen entwassert u. destilliert. Der Riickstand stollt 
ein wasserlósliches Asphaltprod. dar, das mit den mit Alkali neutralisierten Abfall- 
harzen u. mit den gebrauehten Bleicherden gemisoht wird, wobei eine sehr haltbare 
Emulsion gewonnen wird. (E. P. 284 330 vom 24/1. 1928, Auszug veroff. 21/3. 1928. 
Prior. 29/1. 1927.) M. F. M u l l e r .

XX I. Leder; Gerbstoffe.
A. Deforge, Die Nalur der regetabilisclien Gerbung. Vf. gibt an Hand der neueren 

Arbeiten einen kurzeń Oberblick iiber das Wesen der vegetabil. Gerbung. (Halle aux 
Cuirs [Suppl. techn.] 1927. 276—80.) S t a t h e r .

Cesare Schiaparelli und Giovanni Bussino, Ober die chemisclie Natur der vege- 
tabilischen Gerbung. Vff. ziehen aus ihren Unterss. folgende Schliissc: Von groBter 
Wichtigkeit boi der Gerbung ist die t)berwachung der pn des Bades, da hierdurch 
am meisten das Resułtat beeinfluBt wird. Je hoher der Siiuregrad, desto groBer der 
Waschverlust u. desto geringer die Widerstandsfahigkeit gegen w. W. Bei einer 
Gerbsaurekonz. von 2% u. einer hoheren pn ais 2,5 vereinigen sich bei gewóhnlieher 
Temp. 100 Teile Hautprotein mit 60 Teilen Gerbsiiure. (Boli. R. Staż. Industria Pełli 
5 [1927]. 343—61. Turin.) G rim m e .

Cesare Schiaparelli und Luigi Careggio, Ober den Chemismus der Kombinations- 
gerbung. Die krit. Nachpriifung der W oO D schen Theorie iiber die kombinierte 
Gerbsiiure-Chrom-Gerbung ergab dereń Riehtigkeit, da die angenommenen Werte 
100 Protein -f- 60 Gerbsiiure +  6,76 Cr20 3 fast quantitativ erreicht wurden, niimlich 
100 Protein -j- 61,43 Gerbsiiure +  6,18 Cr20 3. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 5 [1927], 
362—67. Turin.) G rim m e .

Vittorio Casaburi, Untersuchung iiber Gerbung im Einzelbad. Vf. hat mit 4 reinen 
Gerbstoffen u. 9 Gerbstoffkombinationen Vers.-Gerbungen im Einzelbad angestellt, 
iiber dereń vielversprechende Resultate spater berichtet werden soli. (Boli. R. Staz. 
Industria Pełli 5 [1927]. 380—82. Neapel.) G r im m e .

Giovanni Bussino, Ober die Yerwendung de.r hydrostaliscJien Wage beim Studium 
der Phanomene des Gerbens. Ybrziige der Verwendung der hydrostat. Wage zur Ver- 
folgung des Gerbungsverlaufs. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 5 [1927]. 421—27. 
Turin.) G rim m e .

Enrico Simoncini, Beitrag zur Kenntnis des Einpokelns der Haute. Vf. konnto 
feststellen, daB aus einer mit H2S04 angesauerten NaCl-Lsg. die tier. Haut die Sauro 
schon nach kurzcr Zeit absorbiert. Die Absorption ist direkt proportional der Anfangs- 
konz. des Bades. Bei einer Konz. von 1 °/0 Saure war die Aufnahme in 1/„ Stde. 97°/0, 
iiberstieg jedocli niemals 1,8% H2S04 gesamt, unabhangig von der KaCl-Konz. Die 
NaCl-Aufnahme ist proportional der Anfangskonz. (Boli. R. Staz. Industria Pełli
5 [1927], 383—86. Neapel.) G rim m e.

Vittorio Casaburi, Ober die Quellung der IJdute. Es wurden bei den Verss. mit 
verschiedenen (Juellungsmitteln folgende Resultate erzielt: R e i n e s W. Bei 24°
u. 96 Stdn. Dauer betrug der Lósungsverlust 0,4% N der Troekensubstanz. 
H a r t e s  W. Temp. 24°, Dauer 72 Stdn., Yerlust 1,02%. 0,8%oig. NaOH. Temp. 
24°, Dauer 96 Stdn. Gewichtszunahme 120%, Lsg. wird schwach sauer gegen Phenol- 
phthalein infolge Lsg. von Aminosiiuren. Verlust 1,4%. 1/50-n. S u l f h y d r a t
( K a h lb a u m ) .  Dauer 96 Stdn. Gewiehtszunałime 120%, Rk. der Lsg. alkal. Verlust
3,2%. %0 -n. N a - C i  t r a t .  Dauer 96 Stdn., Gewichtszunahme 102%. Rk. neutral. 
Verlust 0,2%. 1/zo~n- R h o d a n k a l i u  m. Gewichtszunahme 100%, Verlust
0’3%- V6o-n. N a - A r  s e n  i t. Dauer 96 Stdn., Gewichtszunahme 100%, Ver- 
lust =  0. NaCl - L s g .  Gewichtszunahme in 96 Stdn. 105%, Rk. der Lsg. alkal., 
Verlust 2,1%. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 5 [1927], 368—73. Neapel.) G rim m e .

Andrea Ponte, Ober die verzdgemde Wirkung des Tannins auf die atmosphdrische 
Oxydalion der Alkalibisulfite. Bei den Yerss. wurde durch eine Lsg. von Tannin u
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SO, langere Zeit Luft geleitct. Dabei wurde festgestellt, daB Tannin frcic S 02 nieht 
bindet u. auch nieht damit reagiert. Erst nach langcrer Zeit lieBen sieli Spuren von 
SO, nachweisen. Tannin verhindert auch in hohem MaBe die Oxydation von Na„S03
u. NaHSOj. (Boli. R. Staż. Industria Pełli 5 [1927]. 403—15. Mailand.) G rim m e .

Vittorio Casaburi, Sizilianischer Agrocotto in der Lederindustrie. Vorl. Mitt. 
Agrocoito ist konz. Citronensaft folgender Zus.: D.15 1,345 (37° Be), W. 39,5%, Trocken- 
substanz 60,5%, freie Saure (ais Citronensaure) 47,25%, echte Ćitronensiiurc 45,40%, 
Extraktstoffe 13,25%, darin reduzierende Substanzen (Glucose) 11,10%, N 0,3%. Das 
Prod. eignet sich sehr gut ais Quellungsmittel nach Ńeutralisation mit NaOH, 310 g 
auf 1 1. Auch in Verb. mit NaHS ist es sehr brauchbar, da es das Alkali absattigt. 
Es vermag mit Yorteil Milehsaure u. Essigsaure zu ersetzen. Bei der Tanningerbung 
gibt es ein festes Leder, es misclit sich prakt. klar mit allen Gerbstoffen, bewahrt sieli 
auch bei der Cr-Gerbung. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 5 [1927], 374— 76.
Neapel.) Gri.MME.

W ilhelm Vogel, Ober Deckjarben und ihre Anwendung in der Treder induslrie. (Leder- 
techn. Rdsch. 19 . [1927], 148— 50.153— 58.165— 68. 180— 82.— C. 1 9 2 7 .1. 2701.) Sta.

Carle, Noliz iiber die gerbsiojjlwlligen PJlanzen Madagaskars. Vf. gibt eine aus- 
fiihrliche Ijbcrsicht iiber die wiłdwachsenden u. kultivierten gerbstoffhaltigen Pflanzen 
Madagaskars, ihren Gerbstoffgeh. u. ihre Wachstumsverhaltnisse, sowie ein Prograiiitu 
fiir ihre systemat. Kultivierung. (Cuir tcclin. 19 . 379—85. 403—10.) S t a t h e r .

G-iuseppe Antonio Bravo, Ober die Vencendung der Pappelrinde ais GerbstoJJ. 
Sammelbericht iibor Gewinnung, Eigg., Bestandteile der Pappelrindc u. ihre Ver- 
wendung ais Gerbstoff. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 5 [1927]. 387—402. Turin.) Gri.

F. A. Coombs, W. Mc Glynn und M. B. Welch, Notiz iiber Mimosenrinden. H. 
Zur Feststellung der Yeranderungen, denen Mimosenrinden bei langerem Lagcrn unter- 
liegen, analysierten Vff. eine Anzahl Mustcr von Mimosenrinden, dereń Gerbstoffgeh. 
bekannt war (vermutlich nach L o w e n t h a l  bestimmt), u. die iiber 30 Jahrc trocken 
aufbewahrt worden waren. Ein Verlust an Gerbstoff scheint durch das Lagcrn nieht 
einzutreten. Das Verhaltnis Gerbstoff zu Nichtgerbstoff ist in den gełagerten Rinden 
hoher ais in frischen u. laBt eine Zunahmc des Gerbstoffs auf Kosten der Nichtgerbstoffe 
vennuten. Der hohe Gerbstoffgeh. der gełagerten Rinden zeigt, daB die Lóslichkeit 
des Gerbstoffs nieht abgenommen haben kann, obwału die Farbę der Rinden von einem 
blassen Gelb zu einem dunkeln Rot sich anderte; diese Annahme wird auch durch 
die mkr. Unters. der Rinden bestatigt. — Die Annahme, daB bei Mimosenrinde zur 
Extraktion der wl. Gerbstoffrote lioherc Tempp. notig scien, lehnen die Vff. ab, ver- 
muten riclmehr, daB die zur Extraktion der Gcrbstoffe notige Temp. iiber 40° erst die 
teilweise Umwandlung der Gcrbstoffe in Gerbstoffrote bewirkt, da in friseh geschalter 
Mimosenrinde schwer 1. Gerbstoffrote nieht einwandfrei festgestellt werden kónncn. 
Der Gerbstoffyerlust, den verschiedenc Autoren angeben, wenn Lsgg. von Mimosen- 
gerbstoffen mit teilweise erschopfter Rinde zusammen liohen Tempp. ausgesetzt werden, 
muB wohl auf die Bldg. einer unl. Stiirkegerbstoffverb. zuriickgcfuhrt werden. Diese 
Starkegerbstoffverb. ist bei Tempp. nalie des Kp. teilweise 1., scheidet sich aber beim 
Abkiihłen aus. (Journ. Proceed. Roy. Soc. New-South Wales 60  [1926]. 360—71. 
Sydney, Tanning School Techn. Coli.) S t a t h e r .

Vittorio Casaburi, Ein nett er synthetischer GerbstoJJ. Alja NK. Dor neue fl. syn- 
thet. Gerbstoff Alfa NK hat D.IS 1,18 ( =  22° Be), Geli. an gerbenden Substanzen 
20,4%, an nieht gerbenden 17%, W. 62,6%. 1 g braueht zur Ńeutralisation 16 ccm 
Y10-n. NaOH. Gibt mit BaCl« reichlichen Nd., reagiert nieht mit AgN03, Eisenalaun 
fiirbt die Lsg. braun. FeCl3 griine Lsg., Umschlag in Braun unter Triibung, K2Cr20; 
keine Rk., desgleichen NaNO,, Pb-Acetat reichłicher Nd., NH3, H2S04, Alaun u. 
Na-Acetat sind ohne Einw., ĆuS04 entfarbt, ammoniakal. CuSÓ4 braungriin ohne 
Nd., Na2S20 3, Na2S03, NaHS, Seignettesalz entfarben, NaOH farbt gelb, Gelatine, 
Chiningulfat u. Aiulinchlorhydrat geben reichlichen Nd. (Boli. R. Staz. Industria 
Pełli 5 [1927], 377—79. Neapel.) Gr im m e .

A. Deforge, Farbę und- Farbmessung. Nacłi Erlauterung des Begriffs Farbę ver- 
weist Yf. auf die spektrophotometr. Farbmessung u. bespricht die Funktion des Auges 
beim Sehen von Farben, sowie die durch diese bedingten Feliler bei Farbmessungen 
durch Vergleich der Farbę eines Kórpcrs mit einem Farbtypus. (Halle aux Cuirs 
[Suppl. techn.] 1 9 2 7 . 325—29.) S t a t h e r .
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