
2769

Chemisehes Zentralblatt.
1928 Band I. Nr. 24. 13. Juni.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Carlo Oreste Zuretti, Anf&nge der Chemie. Schrifttumsbericht. (Giorn. Cliim. 

ind. ap p l. 10. 121—31.) Gr im m e .
H. Beckurts, H. Thoms und P. Siedler, Johannes Oadamer (1/4. 1867 bis 15/4. 

1928). Nekrolog. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 273—76.) Raków.
Adolf Joszt, Prof. Ing. Wiktor Syniewski. Nachruf. (Roczniki Chemji 7 [1927]. 

381—96.) W a j z e r .
F. Krollpfeiffer, Theodor Zincke. Nachruf u. Wiirdigung der Verdienste des am 

17. Miirz 1928 verstorbenen Chemikers. (Ztschr. angew. Chem. 41. 367—68. 
Marburg.) SlEBERT.

Priyada Ranjan Ray, Koordination und Atomstruktur. Nacli eingehcnder Dis- 
kussion der versehiedenen Theorien der Koordinationsbindung wird die folgende ent- 
wickelt: Es werden starkę oder vollkommene u. sehwache oder unvollkommene Kom- 
plexe unterschieden, je nach dem Grad der Komplexitat. Eine besondere Rolle spielen 
die Elektronen des M,-Niveau3 dureh ihre starkę Beweglichkeit u. Neigung zur Um- 
gruppierung in den Untergruppen. MaBgebend bei der Bldg. von Komplexverbb. 
sind ferner: Ladung des Zentralions, dessen Neigung, die nachsthóhere Edelgaskon- 
figuration anzunehmen (bestimmend fur die Bldg. starker Komplexe) u. die Elektronen- 
vertcilung im Zentralion. Es wird der Meclianismus der Bldg. u. die Stabilitat der 
yersehiedenen Komplexo analysiert bei den Metal len Fe, Co111, der Pd-u . Pt-Gruppe, 
ferner Mn, Cr, Mo, W u. ais Beispiel der schwachen Komplexe Cu, Ni, Co11 usw. Bzgl. 
der Elektronenkonfiguration werden folgende Annahmen gemacht: Jo zwei Elektronen 
suclien sieli eng zu yerbinden. Ein einzelnes Elektron in einer relativ auBeren Unter- 
gruppe ist ziemlich unbestandig. Die Stabilitat einer Untergruppe wiichst mit der Zahl 
ihrer Elektronen. (Journ. Indian Inst. Science 5. 73—89. Calcutta, Univ.) R. K. M.

W. Fraenkel, E. Wengel und L. Całin, Ober die Geschwindigkeit von Reaktionen 
zivischen zwei Jliissigen Phasen. Eortsetzung der von E r a e n k e l  u . H e i n z  (C. 1924. 
I. 1904) verfolgten Messung der Losungsgeschwindigkeit von unedlen Metallen in Queck- 
silber. Eiir alle untersuehten Amalgame (Al, Zn, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Li, Na, K, Rb, 
Cs) wurde ein einheitlicher Typus der Zersetzungsrk. festgestellt. Die Losungs- 
geschwindigkeit ist in groBen Ziigen parallel dem Potential. Der EinfluB der t)ber- 
spannung auf Zersetzungsgeschwindigkeit u. Potential zeigt sich darin, daB, je edler 
das Metali ist, dieser EinfluB desto deutlicher in Erscheinung tritt. LaBt man den 
H 2 an platiniertem P t sich entwickeln, so entspricht die Abhangigkeit des Potentials 
von der Konz. den Gesetzen der Konz.-Ketten. Entweicht der H2 am Amalgam, bzw. 
unplatinierten Pt, so sind die Potentialdifferenzen fiir die verschieden konz. Amalgame 
wesentlich hoher. Der EinfluB der Ruhrgeschwindigkeit u. der [H  ] auf den geradlinigen 
Teil der Zersetzungskurve ist viel bedeutender, ais auf den sogenannten „konzen- 
trationsproportionalen Teil“ . Der EinfluB des Amalgamvolumens auf das konzen- 
trationsproportionale Reaktionssttick ist bedeutender ais auf das lineare. Die Ge- 
schwindigkeitskonstanten veriindern sich proportional der Oberflache des Amalgams.
— Die Geschwindigkeit der Zers. des Diazoessigesłers in Bromoform gegen eine wss. 
Saurelsg. verlauft im Gegensatz zu der Amalgamzers. auch bei gróBeren Konzz. pro
portional der Konz. Die Konz. des Katalysators ubt einen sehr geringen EinfluB auf 
die Geschwindigkeitskonstante aus. Die Konstantę ist der Riihrgeschwindigkeit an- 
genahert proportional. Ygl. auch das folgende Ref. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 171. 
82—97. Frankfurt a. M., Univ., Inst. f. physikal. Chem.) B l o c h .

Franz Oppenheimer, Die Veranderung der Capillaritatskonstante des Quecksilbers 
durch Zusatz kleiner Mengen Alkali- und Er da l ka l ime lali. Die Oberflachenspannung des 
lig wird durch Auflosen von Na, Li u. Ca erniedrigt, die Oberflachenspannung des 
Bromoforms durch Losen in Diazoessigester erhóht. Daraus kann qualitativ geschlossen
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werden, daB die Oberflaehenspannung mit der Kinetik der Auflosungsrk. in Zusammen- 
liang stolit. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 171. 98—101. Frankfurt a. M., TJniv., Inst. 
f. physikal. Chem.) BLOCH.

R. D. Kleeman, Die funktionelle Natur der Konstantę der Massenuńrkung. Zu- 
sammcnfassung der Ergebnissc der bereits (C. 1928.1. 2341) referierten Arbeit. (Science 
67. 295—96. Schenectady.) LESZYNSKI.

Tsunekichi Nishimura und Torinosuke Toyama, Versuche iiber die Trennung 
der Chlorisotopen durch chemische Metlioden. Vff. versuchten eino Trennung der Cl-Iso- 
topen auf Grund einer verschiedenen Leichtigkeit der Bldg. des Doppelsalzes FeCl3- 
HC1-2H,0 bei der Absorption von HC1 in konz. wss. FeCl3-Lsg., ferner bei der Bldg. 
von Mg-Óxychlorid u. Karnallit. Es ist dabei eine verschicden starkę Deformierbarkeit 
der Isotopen angenommen. Es zeigten sieli jcdoch in keinem der Falle Atomgewichts- 
differenzen. (Buli. Inst. pliysieal chem. Res., Tokyo (Abstracts) 1. G—8.) R. K. M.

Georg v. Hevesy und Marie Logstrup, Die. Trennung der Isotope des Kaliums. 
Eine partielle Trennung der Isotope des K  wurde mit Hilfe der Methode der idealen 
Dest. ( B r o n s t e d ,  v. H e v e s y ,  C. 19 2 2 . I. 1225) ausgefiikrt. Wie die At.-Gew.-Best. 
von H óNIGSCHMID u . G o u b e a u  (C. 1927 . II. 1117) ergab, wurde das Iv,u um 4 ,8 %  
im Ruckstand angereichert. Der Vergleich der Radioaktivitat des so erlialtenen K 
mit der von gęwóhnlichem IC ergab, daB die erstere um 4,2% groBer ist ais die letztere, 
woraus gefolgert wird, daB die lladioaktivilat des K dem Isotop IC41 zuzuschreiben ist. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 1 . 1— 13. Kopenhagen, Inst. f. theoret. Physik, u. 
Freiburg i. B ., Inst. f. physikal. Chem.) B l o c h .

W. Herz, Uber FreiraumzaMcn. II. (I. vgl. C. 1925. I. 1159.) Die Freiraume 
bei der krit. Temp. pro Mol. Fs y_k (I) (Fj. =  Molvol. bei der krit. Temp., yk =  Frei- 
raumzahl bei der krit. Temp.) sind bei einer Anzahl ICW-stoffe, Alkohole, Ester, 
Halogen-KW-stoffe, bei CCI.,, SnCl.,, H20, NH3, CS2, C02 u. Cl2, stets groBer ais die 
freien Raume F fc— F0 (II) bei der krit. Temp., u. zwar machen letztere ziemlieh kon
stant 0,87 von den Freiraumen aus; nur bcim HC1 liegt der Wert etwas niedriger. In 
homologen Reilien wachsen mit steigendem Mol.-Gew. die Verlialtniszahlen: 
(Vt.— V0)/Vk xk. Vk xk (I) u. Vk — V0 (II) sind nicht ident.; I bedeutct den leeren 
Raum im Gesamtraum eines Mols, II dagegen die Differenz der Raume bei der krit. 
Temp. u. beim absol. Nullpunkt. Nur wenn bei der tiefsten Temp. die Molekeln sich 
liiekenlos beruhrten, kónnten I u. II zusammenfallen. Diese luckenlose Beriihrung 
diirfte aber selbst bei dichtester Molekelpaekung unwahrscheinlich sein, zwischen den 
Molekeln bleiben stets noch Raumliicken iibrig. Die Differenz zwischen Fj. u. 
Vk — F0 stellt das MaB des Gesamtraums dieser Lucken zwischen den Molekeln dar. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 171. 14—17. Breslau, Univ., physikal.-ehem. Abt.) B l o c h .

L. Khmelewskaja, Zur Frage iiber den Einflufl der Ldsungsgenossen auf das 
Wachstum der Krystalle. Die Beobachtungen von Z e m ia t s c h e n s k y  iiber die Krystalli- 
sation von Kalialaun in Ggw. von Borax, wobei bei einem Gehalt von 25% Borax ein 
Nd. yon bas. A12(S04)3 u. Al(OH)3 entstehen kann, werden zu erklaren versueht. Die 
Hydrolyse tr i t t  aueh in Ggw. von wenig Borax ein. Die Verdunstungskurve hat einen 
Sprungschnitt, bei dem sich kubooktaedr. statt oktaedr. Krystalle bilden u. zuletzt 
reine Wiirfel auftreten. ZEJIIATSCHENSKY bemerkte, daB beim Auftreten der Wurfel- 
flachen die Quantitat der ausgeschiedenen Krystalle abnimmt. Verfasserin sucht diese 
Erscheinungen so zu deuten: Die Lósungshofo der einzelnen Krj'stallflachen miissen 
verschiedene Alaunkonz. haben. Aus den Konzz. der Losungshofe u. den in der Zeit- 
einheit ausfallenden Substanzmengen laBt sich erreehnen, daB sich die bei der Hydrolyse 
entstehende Substanz, die auf den Flachen sich ablagert, verandern muB, u. daB die 
Hydrolyse der Alaune bei verschiedenen Flachen verschieden ist. Die neuen Flachen 
des wachsenden Krystalls sind von dem Gleichgewicht abhangig, wobci der ZufluB 
der Mutterlauge u. die Intensitat des Abbaucs dieses Stoffes fiir jeden Hof zu beriick- 
sichtigen ist. (Naehr. der Donschen Staatsuniv., Rastow am Don 5. 4 Seiten. 1925; 
Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1 9 2 8 .1. 69—70. Ref. P. TsCHIRWINSKY.) E n SZ.

Juro Horiuchl, Uber die Gasloslichkeit und den Absorptionsdilatationskoeffizienten. 
Teil I. Vf. bestimmt die Loslichkeit verschiedener Gase in Fil. durch Messung des 
yerbleibenden Vol. in einer Gasbiirette u. bereehnet die „Absorptionsdilatations- 
koeffizienten“ . Die beobachteten u. die nach VAN DEK WAALS berechneten Loslich- 
keiten werden tabellar. zusammengestellt fiir N 20  u. C02 in Aceton, CClt , Bzl., Metliyl- 
acetat, Chlorbenzol, Clilf. u. Ather. (Buli. Inst. physical chem. Res., Tokyo [Abstracts] 1. 
11—17.) R. K. Mu l l e r .
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Wilhelm Eitel und Bruno Lange, tJber die Losung von Metallen in Salzschmelzen. 
(Vgl. LORENZ, E it e l , C. 19 1 5 . I. 523.) Beobachtet wurdc die Au}losung des Bleis in 
besonders gereinigtem Bleiclilorid u. des Cadmiums in Cadmiumchlorid. Die Auflósung 
erfolgt nichfc kolloidal, sondern molekulardispers, das laBt sich ultramkr. — in einem 
fur diese hohen Tempp. besonders konstruierten Erhitzungsmikroskop — u. durch 
Unters. der Pyrosole auf Tyndallstrahlung zeigen. Eine thermodynam. Betrachtung 
begriindet dieses Ergebnis. Es wird in mehrfaeher Węise gezeigt, daC die Auflósung 
untcr chem. Einw. der Salzschmelze niit Bldg. einer Verb. (eines Subhaloids) — beim Pb 
nach Pbn +  PbCI2 PbnPbCl2 — erfolgt. Diese Verb. dissoziiert therm. unter Abgabe 
freier Metallmoll., die ais solche in der Schmelze vorhanden sind. Die Farbę der Metall- 
schmelzen wird durch diese freien Metallmoll. bewirkt, die aueh in metallfreien reinen 
Salzschmelzen auftreten u. dereń Farbung yerursachen. Beim Erstarren scheidet sich 
das molekular gel. Metali in ultramkr. naehweisbarer Form aus. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 1 71 . 168—80. Bcrlin-Dahlem, Kaiser Willielm-Inst. f. Silicatforschung.) B l o c h .

Richard Lorenz und Georg Schulz, Oleichgewichłe zwischen Metallen und Salzen 
im Schmelzflup. Nr. 8. Zinn, Bici, Zinnchloriir, Bleichlorid. (7. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2229.) 
Bei Neubest. des Gleichgewichts Sn -f- PbCl2 SnCl2 +  Pb (vgl. L orenz, F ra e n k e l, 
Ganz, C. 1926 . II. 1361) mit besonders gereinigtem PbCl2 unter Festlegung der Iso- 
thermen bei 500° u. 600° ergab sieli eine groBere Abliangigkeit des Gleichgewichts von 
der Temp. Daraus erklart sich, daB der Hauptteil der frilheren Beobachtungen zwischen 
den beiden Isothermen 500° u. 600° liegt. Der Mittelwert der Streuung rerlauft jedoch 
durchaus im Sinne der jetzt erhaltenen Kurven aueh bei den alteren Beobachtungen. 
Nach dem neuen Massenwirkungsgesetz berechnet sind fur die 500°-Isotherme L  =
0,5735, L' =  0,0949, fur die 600°-Isothermo L =  0,7732, L' =  0,3431. Die Mittel- 
werto der neuen Konstanten ergeben: fur die 500°-Isotherme K  =  0,241, fiir die 600°- 
Isotherme K  =  0,474. Friiher war ais Mittelwert erhalten: K  =  0,557. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 1 7 0 . 320—23.) B l o c h .

Richard Lorenz und Georg Schulz, Gleichgewichk, zwischen Metallen und Salzen 
im Schmelzflu/3. Nr. 9. Zink, Cadmium, Zinkchlorid, Cadmiumchlorid. (8. vgL vorst. 
Ref.) Versuchstemp. war 600°. Cd ist im SohmelzfluB bedeutend edler ais Zn. Das 
Gleichgewicht Zn -j- CdCl, Cd -j- ZnCl2 liegt sehr zugunsten der Ausscheidung von 
Cd. Dio Tabello der Ergebnisse zeigt eine geringe Streuung (infolge der Hygroskopizitiit 
des wasserfreien CdCl2), docli konnte die Asymmetrie der Gleichgewichtskurye fest- 
gestellt werden. Es ergabcn sich die GróBen K  — 3,41 • 10-4, L  =  —5,'5938, L' =  
—0,4421. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170 . 324—26. Frankfurt a. M., Inst. f. physikal. 
Chem.) B l o c h .

Harry Medforth Dawson und Arthur Key, Saure- und Salzwirkungen bei kaia- 
lytischen Reaktionen. XII. Die Wasser-Keltenlinie (H+—IL fi—OH') bei der Jodierung 
von Aceton. (XI. vgl. D a w s o n  u . L o w s o n , C. 19 2 8 . I. 293.) In Puffergemischen 
c I I A  +  s M A (H A =  Siiure, M A  =  Salz), bei denen c/a konstant =  q ist, hiingt 
die Rk.-Geschwindigkeit linear von der Salz- oder Saurekonz. ab, u. durch Extrapolation 
der Geraden fur eine Pufferreihe mit bestimmten q auf die Salz- oder Saurekonz. 0 
laBt sich die fiir den isohydr. Punkt der Wasser-Kettenlinie charakterist. Geschwindig- 
keit va, durch Variierung von q die Geschwindigkeiten fiir eine Reihe von Punkten 
auf dieser Kettenlinie finden. Vff. messen die Geschwindigkeit der Rk. zwischen J 2 
u. Aceton in isohydr. Reihen yon Acetat- u. Phosphatpuffern. Werden die extrapolierten 
F0-Werte gegen pa aufgetragen, so entsteht eine zu dem Punkt pn =  4,90 symmetr. 
Kettenlinie. Die Rk. wird nicht nur durch H'- u. OH'-Ionen, sondern aucli durch W.- 
Moll. beschleunigt; i'OH/^W.= ■—'5 X 1010. Die Ergebnisse bei der Best. derW.-Ketten- 
linie fiir die J 2-Acetonrk. stehen mit den Forderungen der uniyersellen katalyt. Be- 
ziehung r  =  cosk ln n in Einklang. (r =  red. Ionengeschwindigkeit, n =  red. [H ].) 
(Journ. chem. Soc., London 1928 . 543—51. Leeds, Univ.) K r u g e r .

Józef Zawadzki und Henryk Narkiewicz, Uber die Oxydation des Ammoniaks 
in Gegenwart von Kontaktsubstanzen. IV. (III. vgl. C. 1927 . II. 893.) Vff. unter- 
suchen die Kontaktoxydation des Ammoniaks bei yariierter Maschenzahl des Pt- 
Netzes. Benutzt man feinere Netze oder laBt den NH3-Strom mehrere Pt-Schichten 
passieren, so yerschiebt sich die optimale HN03-Ausbeute nach der Seite der hóheren 
Tempp. u. der kiirzeren Kontaktdauer. Vóllig befriedigende Ausbeuten konnen unter- 
halb 1000° erreicht werden. tlbereinstimmend mit friilieren Arbeiten wird gefunden, 
daB mit steigender Stromungsgeschwindigkeit des NH3 das Temp.-Optimum der
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katalyt. Wrkg. hóhcr wird. (Roczniki Chemji 7 [1927], 369—79. Warschau, Poly- 
toohn.) WAJZER.

Wolfgang Langenbeck, tłber organische Katalysatoren. II. Yerstarkung der 
hatalyliscken Wirksamkeit des Isatins durch Kernsubstilutimi. (I. ygl. C. 1927. I. 2505.) 
Die katalyt. Wirksamkeit des Isatins fiir die Dehydrierung von Amionsiiuren durch 
Methylenblau steigt bei Kernsubstitution (5-Chlorisatin, 5-Bromisatin, 5,7-Dibromisatin, 
isatinsulfonsaures K) auf iiber das Doppeltc. Dagegen ist Isatin-Ń-essigsaure etwas 
weniger akt. ais die aąuimol. Menge Isatin. Die Verss. werden an Alanin bei 70° bzw. 
40° ausgefiihrt; gemessen wird die Geschwindigkeit der Entfarbung von Methylenblau. 
Auf Isatyd u. Dibromisatyd wirkt Methylenblau mit fast der gleiehen Geschwindigkeit 
•wie auf Alanin -j- Isatin bzw. Bromisatin, woraus folgt, daB die Hydrierung des Methylen- 
blaus durch das Isatyd die Geschwindigkeit der Gesamtrk. bestimmt. — Isatin-l-essig- 
sćiure. Beim Kochen von Isatin in verd. NaOH mit Chloressigsaure u; Soda; Ausbeute 
72%. auf das in Rk. getretene Isatin bezogen. Gelbrote Nadeln aus sd. W., 3?. 206—207°. 
Gibt mit KN03 u . konz. H2S04 5-Nitro-isatin-l-essigsaure, C]0HcO0N2; goldgelbe Nadeln,
F. 207°. — Isatin-l-acetylchlorid. Aus der Saure u. SOCl2, strahlige Krystalle; mit 
konz. wss. NH3 entsteht Isatin-1 -acetamid, C10H8O3N2; kupferfarbene flachę Prismen,
F. gegen 260° (Zers.). — Isatin-1-cssigsaiira-l-menthykster, C20H 23O4N. Aus dem Chlorid 
u. 1-Menthol bei 130°. Lange gelbe Nadeln aus verd. A., F. 122°. Die Lsgg. sind intensiv 
gefarbt.

a.-Amino-isobuttersaure wird durch Chinon, nicht durch Isatin oder Alloxan, zu 
Aceton, C02 u. N Ii3 dehydriert; ais Zwischenstufe nimmt Vf. ein Radikal mit 1-wertigem 
N, (CH3)2C(N<)C02H, an. Die Zers. findet schon bei Zimmertemp. statt, sehneller 
beim Erhitzen von a-Amino-isobuttersaure in wss. Lsg. mit uberschiissigem Chinon 
im N-Strom. Gefunden wurden 26% d. Th. an Aceton, 35% C02 (teilweise vom Chinon 
stammend) u. nur 6%  NH3, das groCtenteils zu sek. Rkk. verbraucht wird. (Ber. Dtsch. 
cliem. Ges. 61. 942—47. Munster i. W., Univ.) R a d t .

Atti della Societći italiana per il progresso delle scienze, pubblicati per cura del segretario 
Roberto A lm agii. Quindicesima riunione. Bologna, R om a: Soc. i t .  per il progresso 
delle scienze (Pavia, f. I l i  Fusi) 1927. (IX X , 801 S.) L. 120.

M. Betti. Probierni -ed aspetti della chim ica della m ateria  vivente. M. G. Łevi.
II  problem a italiano dei com bustibili. L. Rolla. Un nuovo elem ento: il Florenzio. 
C. Padovani. Scienzo e industria  chim ica germ anica nella guerra e nel dopoguerra. A. N. 
Nasini. A rch ite ttu re  elettroniche nella chim ica. U. Panichi. Sulla s tru ttu ra  dei cristalli.
F. Bottazzi. M em brana protoplasm ica e perm eabilitii cellulare. E. Centanni. Le 
applieazioni biologiche della energia in traatom ica.

Robert H art Bradbury, A firs t book in chem istry; rev. ed. New Y ork: A ppleton 1928. (692 S.) 
12°. Lw. S 1.80.

O. Darwin Lyon, Das periodische System  in neuer Anordnung m it Tabellen iiber fiinfzehn 
physikalische K onstan ten  in  A nordnung nach der Ordnungszahl der E lem ente und  nach 
der GroBe der K onstan ten . W ien: F . D cutickc 1928. (VI, 40 S.) 4°. M. 8 .—.

Paul Rischbieth, Q uantita tive  chemische Versuche. t)bungen f. d. Gebrauch an Hochschulen 
u. hohoren L ehranstalten . H am burg: Boysen & Maasch 1928. (V III, 155 S.) 8°. 
M. 5.50; geh. M. 6.25.

A,. Atom struktur. R adiochem ie. Photochem ie.
Egil A. Hylleraas, Ober den Grundzustand des Heliumatoms. Vf. gibt die wellen- 

mechan. Bcrechnung der Ionuierungsspannung des //e-Atoms. Der erhaltene Grund- 
term unterschcidet sich von dem experimentell gefundenen um l,5°/oo, die erhaltene 
Ionisierungsspannung (24,35 Volt) von dem experimentell gefundenen Wert (24,46 Volt) 
um 4,8%o! in einem Żusatz bei der Korrektur wird mitgeteilt, daB ein verbessertes 
Rccbenverf. fur die Ionisierungsspannung den Wert 24,41 Volt liefert. (Ztschr. Physik 
48. 469—94. Góttingen.) L e s z y n s k i .

V. M. Goldschmidt, Uber Atomabstande in Metallen. (Vgl. C. 1926. I. 3592.) 
Aus den ari Mischkrystallen durchgefiihrten Unterss. ergibt sich vollkommene oder 
doch sehr angeniiherte Gleichheit der Atomabstande in regular flachenzentrierten u. 
liexagonal dichtest gepackten Krystallgebauden der Elemente Al, Cu, Zn, Ag, Au u. 
Th. Beide Arten von Krystallgebauden weisen die gleiche Koordinationszahl 12 auf. 
Es wurden folgende Atomradien bestimmt. 1. A t  o m r a d i e n (in Zwolferkoordi- 
nation) d e r  R e i l i e  R u  - S b ,  Elemente der Ordnungszahlen 44—51: Ru 1,322 A, 
Rh  1,342, Pd 1,370, Ag 1,442, Cd 1,521, In  1,569, Sn  1,582, Sb 1,614. — 2. A t o m - 
r a d i o n (in Zwolferkoordination) d e r  R e i h e  O s - B i ,  Elemente der Ordnungs-
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zahlen 76—83: Os 1,336 A, Ir  1,352, Pt 1,380, Au  1,439, Eg  1,55, Tl 1,707, Pb 1,747, 
Bi 1,82. ■— 3. A t o m r a d i e n  (in Zwolferkoordination) d e r  R e i h e  M n - G e , 
Elemento der Ordnungszahlen 25—32: Mn 1,36 A, Fe 1,27, Co 1,257, N i 1,244, Cu 
1,276, Zn  1,374, Ge 1,394. — Obiges Zahlcnmaterial der Atomradien (Radien der 
Wirkungsspharen) laBt keinen systemat. Unterschied zwilehen bciden Arten der 
Zwolferkoordination erkennen. Vf. untersueht schlieBlich, welche Wrkg. eine Ver- 
minderung der Koordinationszahl auf den Abstand der Atonie ausiibt u. erórtert die
Ubergange: (12)----->-(8), (12)----->-(6), (12)--- ->-(4). (Ztschr. physikal. Cliem. 133 .
397— 419. Oslo, U n iv .) K . W o l f .

V. Kondratjew, Żur Frage der Homóopolaritat der Halogenwasserstoffe. Die t)ber- 
einstimmung der aus den ultraroten Sehwingungsspektren bereehneten Wertc fur 
die Dissoziationsenergie der Halogenwasserstoffe mit den aus der Tkermochemie be- 
-kannten Wer ten bildet eine Bestatigung des vermuteten homoopolaren Charakters 
dieser Moll. (Ztschr. Physik 48. 583—85. Leningrad, Phys.-Techn. Rontgen- 
inst.) _ L e s z y n s k i .

L. Vegard, Die Pontgenslrahlen im Dienste der Erforschung der Materie, tjbersieht 
iiber die Arbeitsgebiete u. Arbeiten, die von dem Vf. u. seinen Mitarbeitern im Physikal. 
Institut von Oslo ausgefiihrt worden sind. Die theoret. Grundlagen der Arbeiten 
u. die aus den Arbeiten zu ziehenden SchluBfolgerungen werden ausfiihrlich besproehen. 
(Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67. 239—59.) G o t t f r i e d .

A. E. van Arkel, Eine einfache Metliode zur ErJióJiung der Genauigkeit bei Debye- 
Scherrer-Aufnahmen. Die Methode beśteht darin, daB man den Film derart in die 
Kamera einspannt, dafi die Linien hoherer Ordnung in der Mitte des Pilms auftreten. 
Aus dem Abstand zwischen zwei zusammengehórigen Linien kann man dann mit 
groBer Genauigkeit den Atomabstand berechncn, da ein MeBfehler in dem Linien- 
abstand wegen der groBen Dispersion in der Nahe von #/2 =  90° den Atomabstand 
nur wenig beeinfluBt. Die auftretenden Fehler, ungenaue Best. des Kameraradius, 
ungenaue Zentricrung des Priiparats u. schlieBlich Langeniinderung des Filmes beim 
Entwickeln u. dadurch bcdingte Anderung des Linienabstandes, werden durch die 
Formel A d =  C l tg Z/4 r behoben. Es ist A d, die an dem gefundenen (Z-Wert an- 
zubringende Korrektion, l der Linienabstand fur die betr. Linie, dereń rl-Wert kor- 
rigiert wird, r der Kameraradius. An zwei Beispielen wird die Brauehbarkeit der 
Methode erwiesen. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67 . 235—38.) G o t t f r ie d .

John W. Gruner, Die Oszillationsmetfwde bei der Rontgenanalyse von Krystallen. 
A usfiih rliche  E ro r te ru n g  d e r  b e k an n ten  SCHIEBOLDschen D reh k ry sta llm e tlio d e  n e b s t 
einem  k u rzeń  t)b e rb lick  iib e r d ie  T h eo rie  des rez ip ro k en  G itte rs . (A m er. M ineralog ist 
13 . 123—41.) Go t t f r ie d .

Valerian Schmaeling, Berechnung der Energie und Parameter eines Ionengitters 
vom Korundtyp. Einleitend wird das KortmdgitteT kurz beschrieben. Es wird dann 
das COULOMBsche Gitterpotential ais Funktion zweier unabhiingiger Parameter unter 
der Voraussetzung eines Koordinationsgitters u. unter Annahme starrer kugelformiger 
Ionen bereehnet. Die so bereehneten Gitterparameter fiir das Energieminimum 
stimmen auf etwa 5% mit den aus der Rontgenanalyse gefundenen Werten uberein. 
Es ist damit nachgewiesen, daB vorwiegend die CouLOM Bschen Krafte das Gitter be- 
stimmen. Im zweiten Teil der Arbeit wird femer die Gitterenergie des Korunds au s  
dem BoRNschen KreisprozeB bereehnet. Die Gitterenergie U ist im Falle des A120 3 
nach der folgenden Formel bereehnet: — £7ai2C>3 =  (jAUOa +  2 jS'a1 +  3 D0 +  2 JaI — 
3 E0. In  dieser Formel bedeuten Q die Bildungswarme pro Mol., Sa\ die Sublimations- 
warme des Al, JaI die Ionisierungsarbeit, D„ die Dissoziationsarbeit des 0 2-Molekuls 
u. E0 die Elektroaffinitat des Sauerstoffs. Hieraus bereehnet sich die Gesamtenergie 
zu — U.\liOx =  3305 Kcal./Mol. Gittertheoret. erhalt man fiir die Gesamtenergie des 
Gitters den Wert U =  3330 Kcal./Mol. Dies Ergebnis scheint dafiir zu sprechen, daB 
Korund ein gut ausgebildetes Ionengitter hat, das im wesentliehen durch COULOMBsche 
Zentralkrafte stat. zusammengehalten wird. (Ztschr. Physik 47 . 723—31; Ztschr. 
Krystallogr. Minerał. 67. 1—32.) G o t t f r i e d .

Hellmut Seyfarth, Strukturfaktor, Avsldschungsgesetz und Molekulzahl der Basis. 
(Ein Salz iiber Strukturfaktoren.) Rein mathemat. Arbeit; sie stellt eine Erweiterung 
der Theorie von H. O t t  (C. 1928. I. 550) dar, nach der man die Ausloschungsgesctze, 
die bei Rontgenaufnahmen von Krystallen auftreten, zur Best. der Atomscliwerpunkts- 
koordinaten systemat. auswerten kann. Sie hatte den Nachteil, daB sio allgemein nur 
anwendbar war, wenn sich das Auslóschungsgesetz auf die Ordnungen einer u. der-



2 7 7 4 A ,. A to st st r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1 9 2 8 .  I .

selben Ebene (ht  h2 h3) besohrankt. Vf. beweist nun einen Satz iiber Strukturfaktoren, 
der es gestattet, jcdes beliebige Auslóschungsgesetz vollig auszuwerten. (Ztschr. 
Krystallogr. Minerał. 67. 131-—47.) . G o t t f r i e d .

C. H. Edelman und H. W. V. Willems, Słatistische Methoden zur Bestimmung vcm 
KrystalUtrukturparametem. Die Methode der Vff. zur Best. der Krystallstruktur- 
parameter griindet sieh auf das folgende Prinzip. Sind J l u. ./■> die Intensitaten zweier 
Reflexe u. ist J 2, so geniigen dieser Beziehung, auBer der richtigen Struktur, 
aucli andere Lagen der Atome. Eine solche Intensitiitsungleiehheit bestimmt somit 
ein Intervall von Atomlagen, fur welehe die Beziehung zutrifft. Jede weitere Inten- 
sitatsungleichheit veranlaBt eine weitere Einschriinkung u. bestimmt somit ein neues 
Intervall, das vóllig in das vorhergehende Interyall eingeschlossen ist. Der Grenz- 
wert dieser Intervallenreihe ist ein Punkt, die gesuchte Atomlage. An Hand zweier 
Beispiele — Zinnober u. Millerit — wird das Verf. prakt. erklart. (Ztschr. Krystallogr. 
Minerał. 67 . 177— 88.) GOTTFRIED.

Ziro Ooe, Die Krystallslruklur von Slibnit. Von AntimonglanzkryataUen von 
Iehinokawa wurden photograph. u. spektrometr. Róntgenaufnahmen gemacht. Die 
Krystalle gehoren der holoedr. Klasse des rhomb. Systems an u. zeigen die Symmetrie 
der Gruppe D2h — Vh. Das Achsenverhaltnis ist a:b: c — 0,99 257: 1: 0,33 929. Die 
Zelle enthii.lt 4 Moll. Sb2S3 u. hat die Dimensionen a =  11,16, b =  11,25 u. c =  3,80 A. 
(Journ. Geol. Soc. Tokyo 33 [1926], 187—204; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 
1928. I .  61—62. Ref. M. H e n g l e i n . )  E n s z l i n .

Felix Machatschki, Uber die Krystallsiruklur des lldlłerigen Dyslcrasiles ton 
Andrea-sberg (Harz) und der kunstlich dargestellten Legierung Ag3Sb. Pulveraufnahmen 
von sehr reinem, blattrigem Anlimonsilber (Dyskrasit) von Andreasberg ergeben Dia- 
gramme, die sofort ais Diagramme von Krystallen mit hexagonal dichtester Kugel- 
paekung zu erkennen waren. Bei der Durehindizierung wurde festgestellt, daC die 
Basisreflexe in ungerader Ordnung sowie die Reflexe 112  1, 1 1 5 3 usw. fehlten, 
was ebenfalls fiir hexagonal diehteste Kugelpackung sprieht. Eine Priizisionsaufnahme 
mit NaCl ais Vergleiehssubstanz ergab die Gitterdimensionen a — 2,985, c =  4,816 A, 
c/a =  1,613. Nimmt man zwei Atome in der Elementarzelle an, so stimmt das er- 
rechnete spezif. Gew. mit dcm beobaehteten gut uberein. Intensitatsbereclmungen 
unter Zugrundelegung der Koordinaten 0 0 0 u. f  }   ̂ ergaben befriedigende t)berein- 
stimmung zwischcn beobaehteten u. bereehneten Intensitaten. Die Angaben H a u s -  
MANNs (HlNTZE, Handb. d. Minerał. 1/1. 424), der rhomb. Symmetrie angibt, sind 
daher zu andern. — Kunstlich hergestelltes Ag3Sb ergab ein dem naturlichen Antimon- 
silber vollkommen ident. Diagramm. Prazisionsaufnahmen ergaben: a — 2,984, 
c =  4,803 A, c/a — 1,610, d =  9,88. Dor Abstand zweier benachbarter Atome betragt 
in beiden Fiillcn 2,98 bzw. 2,95 A. — Der Umstand, daC sich die Krystalle von Ag3Sb 
auf hexagonale Elementarzellen bcziehen lasscn, die nur zwei Atome enthalten, zeigt, 
daB die Legierung Ag3Sb nicht ais chem. Verb. im Sinne WESTGREN u. PhraC .M EN s 
zu betrachten ist. Es muB eine feste Lsg. vorliegen, bei der beide Atomarten unter- 
einander strukturell gleichwertig sind, entsprechend der hexagonalen e-Phase in 
den Systemen Ag-Zn, Au-Zn, Cu-Zn u. Ag-Sn. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67. 
169—76.) '  G o t t f r i e d .

H. Groebler, Rónigenographiscke UnUrsuclnmgcn iiber die Struktur der Oxyde 
des Eisens. Gekiirztc YViedergabe der bereits (C. 1928. I. 480) referierten Unters. 
(Ztschr. Physik 48. 567—70. Aachen, Eisenhuttenm. u. Phys. Inst. d. T. II.) LESZ.

Carl Kreutzer, Beitrage zu den Systemen Eisen-Silicium, Eisen-Chrom, Eisin- 
Phosphor. Vf. untersucht rontgenograph. den EinfluB der Elemente Si u. Cr auf die 
a-y- u. y-<5-Umwandlung des reinen Eisens. Durch D E B Y E -S C H E R R E R -A u fn a h m ę n  
an gluhenden Stabclien bis zu 1400° wird der Beweis fiir die O B E R H O F F E R sch e  Hypo- 
these iiber die Abschniirung des y-Gebietes — d. h. den direkten t)bergang der A3- 
in die A4-Umwandlung — erbracht. Im S y s t e m  Fe-Si durehlaufen Legierungen bis 
zu einem Geh. von 2,2% Si bei der Erhitzung von der a- in die (5-Phase das y-Gebiet; 
Legierungen im Bereich von 2,2 bis 2,5% Si durehlaufen nicht das y-Gebiet, sondern 
ein Intervall, in dem a- u. y-Eisen nebeneinander bestehen; Legierungen mit mehr ais 
2,5% Si gehen direkt vom a- in den (5-Zustand iiber. Die steigende A3-Linie bildet also 
mit der fallenden Aj-Linie ein abgeschniirtes y-Gebiet, dessen innere Grenzkonz. bei 
2,2%, dessen iiuBere bei 2,5% Si liegt. Auch im System Fe-Cr hat der Cr-Zusatz naeh 
anfanglichem Fallen ein Ansteigen der A3-Kurve zur Folgę, so daB die steigende A3-Um- 
wandlung zusammen mit der fallenden A4-Umwandlung ein abgeschniirtes y-Gebiet
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-bildet, dessen Grenzlage zu 15% Cr bestimmt wurde. Die Unters. des Systems Fe-Cr 
bei Raumtemp. mit Fe- bzw. Cr-Strablung ergab, dafi Fe u. Cr keine chem. Verb. mit- 
einander eingehen. Einc umintcrbrocliene Fe-Cr-Mischkrystallreihe konnte nicht ein- 
wandfrei nachgewiesen werden. Die róntgenograph. Unters. des Systems Fe-P bestatigt 
die folgenden Komponentem Bei 1,7% P gesatt. Misehkrystall; bei 15,58% P die chem. 
Verb. Fe3P ; boi 21,5% P die chem. Verb. Fe2P; oberhalb 21,5% P eine chem. Verb., 
dereń IConz. u. Konst. bisher unbekannt ist. (Ztschr. Physik 48. 55G—66. Aachen, 
Eisenhiittenm. u. Phys. Inst. d. T. H.) LESZYNSKI.

G. Natta und M. Freri, Hontgeństrahlenanalyse und Krystallstruktur der Le- 
gierungen Cadmium-Silber. III. (II. vgl. C. 1928.1. 2049.) Die Ergebnissc der Róntgen- 
strahlenunterss. der Vff. werden zusammengefaBt u. Widcrspruche mit den Ergebnissen 
der therm. Analyse (vgl. PETRENKO u . FEDOROW, Ztschr. anorgan. allg. Chem. 70. 
161. 71. 215 [1911]) erórtert. (Atti Ii. Accad. Lincei [Eoma], Rend. [6] 7. 406—10. 
Mailand, R. Politecnico.) K r u g e r .

Hellmuth Seyfarth, Die Struktur des Zirkoniumsilicids (ZrSi2)• ZrSi2 bildet nacli 
der krystallograph. Unters. klcine rhomb. Krystalle u. hat die D. 4,88. Eingehende 
Diskustion der Ausbildung der ZrSi2-Krystalle fiihrt dazu, sie mit groBer Sicherheit 
in  die rhomb.-bipyramidale Klasse einzuordnen, was auch durch das Experiment 
bestatigt gefunden wurde. Drehkrystallaufnahmen um die drei Hauptachsen ergeben 
ais Achsenliingen des Elementarparallelepipeds: a =  3,72, 6=14 ,61 , c =  3,67 A. 
Aus dem Verhaltnis a : c ergibt sich ein pseudotetragonaler Elementarkórper. In 
der Basiszelle sind 4 Moll. enthalten. Durchindizierung der Drehdiagramme ergab 
die folgenden gesetzmiiBigen Ausloschungen: 1. (h1h2h3) ist ausgelóscht, wenn -f- 
h2 =  1 (mod 2) ist, 2. (Aj 0 h3) ist ausgelóscht, wenn h3 == 1 (mod 2) ist. Die auBer- 
gesctzmafiig nicht beobachteten Rcflexe wurden spater zur Parameterbest. heran- 
gezogen. Sehr ausfiihrlichc Diskussion der moglichen Punktlagen u. der Intensitiiten 
ergeben schlieBlich fiir die Atome des ZrSi2-Gitters die folgenden Koordinaten: 
Zr: o p  °P lU’ U’_P+  V2> U< Ys. P +  V2.% - Si: u v Yi; i f / , ;  k » 7 4; uv  V4;
w+  72- v +  Va> 1U’ « + 1/2> r’+  Vs. 3U’ “ +  1U> U< ‘‘U’ “ +  V2> v +  V2> 1U-
■u 0,151, v p »  °l 48* Im Gitter bleibcn je zwei Si-Atome mit einem Zr-Atom 
zu einem Mol. vereinigt. Die Mol.-Schwerpunkte bilden zwei um 1/2, 2p  -f- 1/„, 1/2 
gegeneinander versehobene basiszentrierte Gitter. Der Abstand der beiden Si-Atome 
von dem Zr-Atom betriigt nur 0,56 A. — Samtliche Beobachtungen iiber den Habitus 
der ZrSi2-Krystallo werden durch das Gitter gut erklart. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 
6 7 . 295—328.) G o t t f r ie d .

Ralph W. G. Wyckoff, Die Krystallstruktur des Kaliumhydrozystannats, 
K2Sn(OH)6. Es wurden LAUE-Aufnahmen des rhomboedr. K2Sn(OH)6 parallel der 
trigónalen Achse u. senkrecht (100) angefertigt, sowie Spektralaufnahmen mit CaC03 
ais Testsubstanz. Die Lange der Rhomboederkante wurde gefunden zu a =  5,669, 
der Rhomboederwinkcl zu a =  70° 1'. 1 Mol. K 2Sn(OH)2 im Grundrhomboeder.
Krystallklas.se D3h; Raumgruppe D3hB. Punktlagen: Sn 000, K u u u; u u ii, wo 0,25 <  
u  <  0,27. Wegen der im Verhaltnis zu den anderen Atomen geringen Streuwrkg. der 
O-Atome konnte nicht entschieden werden, ob die O-Atome in den Lagen mit zwei 
Freilieitsgraden der Gruppe Dsh5 sich befinden, oder ob die wirkliche Zelle eine solche 
mit 2 Moll. mit den O-Atomen in allgemeiner Lage von D3h6 ist. (Amer. Joum. Science 
[S il l im a n ] 15 . 297—302.) G o t t f r i ł d .

William Zachariasen, Ober die Krystallstruktur der wasserloslichen Modifikation 
des Germaniumdiozyds. Im Mikroskop erwies sich 0e02 ais opt. positiv; die Krystall- 
ehen waren von Rliomboedern begrenzt, dem Niederquarz analog. Pulveraufnahmen 
mit NaCl ais Vergleichs'substanz ergaben: a — 4,972 ±  0,005 A, c =  5,648 ±  0,005 A, 
c/a =  1,136. Die entsprechenden Zahlen fiir a-Q.uarz sind: o =  4,903, c =  5,393 A, 
c/a =  1,0999. — Das dem Ge02 zugrunde liegendo Gitter ist das gewohnliclie hexa- 
gonale; die Rhomboederbedingung ist nicht erfullt. Da die Krystalle von Rhombo- 
edern begrenzt waren, kommen nur die folgenden Raumgruppen in Frage: C13l-, D1̂  
D23, D33, Z>34, D53, D%, D1̂  d, D33d. Von diesen konnen auf Grund roher Intensitats- 
betrachtungen alle bis auf D'3 oder bzw. TJf'3 oder D°3 ausgesehlossen werden. 
Die Entscheidung zwischen diesen beiden Móglichkeiten wird durch genaue Diskussion 
der Intensitiiten der Reflese h ik O  u. h i k 3 herbeigefiihrt; Raumgruppe ist Di3 
bzw. D*3 mit den Lagen fiir die Ge-Atome (u 0 0) (ii ii b) (0 u \ ), wobei u =  0,43 ±  0,01 
st. Die O-Atome sind durch 3 Freiheitsgrade eharakterisiert; ihre Lage konnte, da
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nur Pulyeraufnahmen zur Verfiigung standen, nicht bestimmt werden. (Ztschr. 
Krystallogr. Minerał. 67 . 226— 34.) GOTTFRIED.

Ivar Oftedal, Róntgenographische Uniersuchungen von Manganarsenid, Eisen- 
tdlurid, Nickelslannid und Platinslannid. Es wurden Prazisionspulveraufnahmen mit 
NaCl ais Vergleichssubstanz hergestellt fiir MnxAsy, FexTcy, KiSn u. PtSn. In den 
hexagonalen Elementarzellen sind je 2 Moll. enthalten. Die gefundenen Gitter- 
dimensionen sind:

c a c:a

M anganarsenid .................... 5,704 + 0,005 3,716 + 0,003 1,535
E isentellurid ........................ 5,651 + 0,005 3.800 + 0,003 1,487
Nickelslannid......................... 5,174 + 0,003 4,081 + 0,002 1,268
Platinstannid ........................ 5,428 ± 0,003 4,103 + 0,003 1,323

Aus der Analogie der Formeln mit NiAs in Yerbindung mit den gefundenen 
Elementarzellen u. dereń Dimensioncn yermutet Yf. auch fiir diese Verbb. den Struktur- 
typ yon NiAs (C. 1927. II. 1663) mit Ni: 0 0 0, 0 0£; As: § i  u, J f w —
Unter Zugrundelcgung dieses Strukturtyps werden die Intensitaten fiir die unter- 
suchten Verbb. berechnet u. mit den beobaehteten verglichen. Bei MnxAsy u. PtSn 
ist die tjbereinstimmung sehr gut, wiihrend sie bei FexTey u. NiSn nicht befriedigt, 
was Vf. durch Verunreinigung der Praparate erklart. Bei Voraussetzung der NiAs- 
Struktur berechnen sich die folgenden kleinsten Atomabstiinde: Mn—As =  2,577 A, 
Fe—Te =  2,610 A, Ni—Sn =  2,689 A u. Pt—Sn =  2,730 A. (Ztschr. pliysikal. Chem. 
132. 208—16.) G o t t f r i e d .

Emil Ott, Rontgenometrisclie Uniersuchungen an hochpolymeren, organischen Sub- 
słanzen. Untersucht wurden rontgenograph. unveriinderte Polyoxymethylene: Para- 
formaldehyd, a-, /S-, y- u. d•Polyoxyme.th.ylen, sowie ais Deriw. von diesen eine Reihe 
von Polyoxymethylendiacelaten. Die Diagramme der ersten fiinf Substanzen ergaben 
fast yollige tjbereinstimmung, woraus der SchluB gezogen wird, daB sie weitgehend 
analog gebaut sein miissen. — Nach Angabe yon AuERBACH u . BARSCHALL (Arb. 
kais. Gesundh.-Amt 47 [1914]. 116) sollen die festen Polyoxymethylene hexagonal 
krystallisieren. Auf dieser Grundlage wird zunachst die weitere Strukturbest. durch- 
gefiihrt. Ais Kantenliingen des orthohexagonalen Elementarparallelepipeds wurden 
gefunden a — 7,79, b =  4,53 u. c =  7,02 A. Im Elementarbereich sind 8 CH20- 
Gruppen enthalten. Es wird dann versucht, die 8 CH20-Gruppen in einer der hexa- 
gonalen Raumgruppen unterzubringen; jedoch vermag keine der Mógliehkeiten fiir 
rein trigonale, rhomboedr. oder hexagonale Anordnung den experimentellen Tatsachen 
gerecht zu werden. Hieraus wird gefolgert, daB die Polyoxymethylene nur'eine pseudo- 
hexagonale Struktur besitzen konnen; es liegt also effektiv ein rhomb. basiszentrierter, 
Elementarkorpor vor. — Wie bekannt ist, kommt in konz., wss. Lsgg. des Form- 
aldehyds der drei- u. vierfach polymeren Form die wesentKehe Bedeutung zu; da 
aus diesen Lsgg. beim Eindampfen die festen Polymeren entstehen, kann man an- 
nehmen, daB die drei- u. vierfach polymere Form zu den ,,Molekeln“ der festen Poly
meren in naher Beziehung steht. Die Dcutung der Diagramme erfolgte nun unter 
der Annahme, daB dem Komplex (CH20).[ aueh im Gitter eine wesentliehe Bedeutung 
zukommt. — Intensitiitsbetrachtungen ergaben nun folgendes Bild yon dem struk- 
turellen Aufbau: Baumotiy ist die Gruppe (CH20)4, entsprechend der GroBe der im 
Diagramm auftretcndcn Periode. Die Anordnung der C-Atome ist geradlinig in Rich- 
tung dere-Achse; nach 4 C-Atomen tr itt  ein H-Atom auf. Die C- u. O-Atome liegen 
alle in (10 0), die H-Atome sind senkrecht u. symm. zu dieser Ebene angeordnet.

Beim Vergleich der yon den Diaeetaten erlialtenen Diagramme mit denen der 
yorhergehenden Substanzen fallt auf, daB die auBeren Linien der beiden Stoffe im 
wesentlichen dieselben sind. Daneben zeigen dic Diacetate aber auBerdem noch 
Interferenzen bei sehr kleinen Glanzwinkeln, welche bei den Polyoxymethylenen 
fehlen. — Eine genaue Analyse der Diagramme zeigt, daB das Raumgitter der Diacetate 
nicht mehr so ausgesproehen pseudohexagonal ist. Aus den Aufnahmen wurden 
folgende Liingsdimensionen entsprechend der waohsendcn Zahl der (CH20)-Gruppcn 
fiir die einzelnen Moll. gefunden:
Anzahl der (CILO)-Gruppen . 8  10 12 15 16 17 18 19
Molekiillange in A.....................  22,8 27,2 32,1 35,8 37,4 39,5 40,2 43,5
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Der Langenzuwachs der Moll. pro (CH20)-Gruppe betragt im Durohsclinitt 2,0 A. 
Durch die Róntgenanalyse wird die Auffassung der Kettenstruktur der Diacetate 
bestiitigt gefunden. (Helv. chim. Acta 11 . 300—23.) G o t t f r ie d .

Ralph W. G. Wyckoff, Die Krystallstruktur der Tetrametliylamnioniumhalogenide. 
Spektral- u. LAUE-Aufnahmen der tetragonal krystallisierenden Halogenide fiihren 
zu den folgcnden Elementarkorperdimensionen: N(CH3)iJ :a  =  7,96 A, c = 5 ,7 5 A ; 
N(GHz)lB r\_ a  =  7,76 A, c = 5 ,5 3 A ; a .=  7,78A, c =  5,53 A. Raum-
gruppe D4h17; 2 Moll. in der Basiszellc. Diskussion der moglichen Punktlagen u. In- 
tensitatsberechnungen fiihren zu der folgenden Anordnung: Cl: -J- 0 u, Obu; u ~  0,35; 
N: 0 0 0, £ £ 0. C: ue 0 vc; 0 uc vc; uc - f  \ ,  i ,  vc; i ,  uc - f  \, vc; iic 0 vc; 0 iic vc; i  — uc, 
\ , v c; -J, i — uc, vc. Die Lagen der H-Atome konnten nicht bestimmt werden. Die 
Parameter uc u. vc fur Kohlenstoff haben wahrscheinlich die Werte uc — 0,15 ±  ~  0,01 
u. 0,10 <  vc <  0,17. — Die beiden anderen Halogene (Br u. J) besetzen dieselben 
Punktlagen wie das Cl mit den Parametern «Br =  0,37 ±  0,01 u. u j  =  0,39 ±  0,01. 
Da bei dem Bromid u. Jodid die Streuwrkg. von C u. N zu gering ist, konnte dereń 
Lage nicht bestimmt werden; es ist aber anzunehmen, daB sie dieselbe Anordnung 
haben wie in dcm Chlorid. — Nimmt man uc =  vc=  0,15, so ist der Abstand C—N =
1,42 A, fiir uc = 0 ,1 5  u. vc =  0,10 =  1,27 A. Nimmt man ebenfalls uc =  vc =  0,15, 
so ist der Abstand C—Cl =  3,87 A. (Ztschr. Krystallogr. Minerał.67. 91—105.) G o t t f .

Sterling B. Hendricks, Die Krystallstruktur der Monwnethylammoiiiumhalogenide. 
Laue-, Spektral- u. Pulvcraufnahmen der dreł tetragonalen Halogenide fuhrten zu 
den folgenden Elementarkorperdimensionen: NIJ3CH3Cl =  CH3NH2-HC1 a =  4,28, 
c =  5,13 A mit cinem Mol. in der Basis, NH3OH3Br a =  5,09, c =  8,76 A, NI13CH3J  
a — 5,11, c =  8,97 A mit je 2 Moll. im Elementarbereich. Diskussion der Intensitats- 
verhaltnisse u. der moglichen Atomlagen fiihrte zu folgenden Anordnungen: NH3CH3C1: 
Cl in 0 0 0, N in \  i u u. C in \  v; die Parametenverte schwanken fiir u — 0,11—0,24, 
v =  0,425—0,575 mit den wahrscheinlichsten Werten u ~  0,24, w ~  0,50; NH3CH3Br 
u. NH3CH3J :  Hal. in 0 &u, ^ 0  ii; u j  =  0,190—0,200 u. «Br =  0,177—0,192, mit 
den wahrscheinlichsten Werten u j m  0,195 u. MBr~ 0,185. Die N- u. C-Atome be
setzen wahrscheinlich die Lagen 0 & co, i  0 w. Von Interesse ist der Vergleich der ge- 
fundenen Strukturen mit der der Ammoniumlialogenide. Bekanntlich sind die Ammo- 
niumhalogenide dimorph; die bei hohen Tempp. stabile Slodif i kation des NH.Br u. 
N H jJ haben NaCl-Strukturtyp, wahrend die bei niederen Tempp. stabile Modifikation 
von NHjiCl u. NHjBr CsCl-Typ besitzen. Das Monomethylammoniumchlorid kann 
man betrachten ais eine gestdrte NH4C1-Struktur der bei gewóhnlicher Temp. stabilen 
Jlodifikation, wahrend NH3CH3Br u. NH3CH3J  in dem bei hoherer Temp. stabilen 
Strukturtyp von NH:,Br krystallisieren. Eolgende Atomabstande wurden gefunden: 
N—Cl zwischen 3,07 u. 3,39 A mit einem wahrscheinlichen Wert yon ~  3,33 A; der 
entsprechende Wert fiir NH4C1 betragt ~  3,34 A. Dor Abstand N—C scliwankt 
zwischen 0,70—2,14 A mit dem wahrscheinlichen Abstand ~  1,25 A. Von dem Bromid 
u. Jodid konnten nur die folgenden Abstandc einigermaBen genau angegeben werden: 
J —J  =  5,03 A, Br—Br =  4,86 A. Die entspreclienden Abstiinde in NH4J  u. NH4Br 
sind 5,09 bzw. 4,86 A. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67. 106—18.) G o t t f r i e d .

Sterling B. Hendricks, Die Krystallstruktur des Monoathylammoniunibromids und 
-jodidć. Beziehungen zwischen krystallograph. u. Raumgruppenachsen: Z -Achse 
vertikal =  krystallograph. 6-Achse, X-Achse horizontal =  krystallograph. c-Achse, 
F-Achse vorn nach liinten =  krystallograph. a-Achse; Winkel X  Y =  y. Alle An- 
gaben beziehen sich auf das Achsenkreuz X  Y  Z. Es wurden L a u e -  u. Spelctral- 
aufnahmen angcfertigt. DiegefundenenElementarkórperdimensionensind: NH3C„H5Br 
dnl0 =  8,30, X  =  4,63, Y  =  8,32, Z =  6,24 A, y = 8 6 » 5 9 '. NH3CJLJ-. d010= 8 ,67 , 
X  =  4,81, Y  =  8,68, Z — 6,63 A, y =  87° 54'. 2 Moll. im Elementarbereich, Raum- 
gruppe C22. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67. 119—30.) GOTTFRIED.

H. Seifert, Die Symmetrie yon Krystallen des Pentaerythrit. Es werden Atz- u. 
Wachstumsunterss. an Pentaerythrit mitgeteilt. Aus iibersattigter reiner wss. Lsg. 
schied sich der Pentaerythrit im allgemeinen in bipyramidalen Krystallen, also schein- 
bar holoedr. u. ohne erkennbaren Untersehied der beiden Enden der tetragonalen 
Hauptachsc aus. Auf den 8 Elachen der seheinbaren Bipyramiden erhalt man durch 
Atzung asymm. Atzfiguren u. -streifungen. Ihre Anordnung ist einzahlig um die Rich- 
tung der 'Hauptachse u. spiegelbildlich nach (001). Diese letzterc Beobachtung lieB 
das Vorhandensein einer polaren Achse nur dann zu, wenn es sich um Zwillinge zweier 
enantiomorpher Individuen der Klasse handelte, die zueinander spiegelbildlich zu
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(001) sind. Dom widerspricht aber der Befund, daB dic Krystalle, wenn man die Spitzcn 
abkappt u. sie in ubersiittigter Lsg. ausheilen laBt, stets wicder in der alten bipyrami- 
dalen Form erscheinen. Infolgedessen ist C., mit polarer Achse auszusehlieBen. Die 
Entscheidung zwischen den Klassen C4h u. Si liefertcn Atzungen (mit Alkohol bzw. 
Alkohol +  W.) von bas. Spaltungsbliittchen. Die einzelnen Atzfiguren sind erstcns 
nicht tctrasymmetr. u. zweitens ist die Atzung auf Flachę u. Gegenflache nieht spiegel- 
bildlich zur Basis, die in Ciii eine Symmetrieebene ist. Gik ist demnach ebenfalls aus- 
zuschlielBen; fur den Pentaerythrit bleibt nur die sphenoid. Tetartoedrie S.} ais Krystall- 
klasso iibrig. Ein Vertreter dieser Klasse war bisher nicht bekannt. Die Diskussion 
der beobachteten Atzfiguren u. der Nachweis, daB die krystallmorpholog. Beobachtungen 
mit den Symmetrieforderungen der Klasse St in Einklang stehen, fuhrt zu der Deutung, 
daB im Falle des Pentaerythrits Durchdringungszwillinge zweier Bisphenoide gleichen 
Vorzeichens yorliegen; die beiden Indmduen sind symmetr. in bezug auf die Basis, 
u. daher hat der Zwilling ais soleher die Symmetrie der Klasse C4h. Verwachsen sind 
die Indmduen im groBen u. ganzen nach den Flachen des vcrwcndeten Prismas (100), 
den Bcgrenzungsebenen der Anw-achspyramiden der Bisphenoidflachen. Durch die 
Zuordnung zur Klasse St ist nachgewiesen, daB das W ElSSENBERGsche Pyramiden- 
modell fiir C cc, nicht existiert; die vier gleiehwertigen CH2OH-Gruppen sind um das 
zentrale C-Atom nach den Ecken eines tetraederahnliehen Bisphenoids angeordnet. 
(Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss., Berlin 1 9 2 7 . 289—93.) G o t t f r ie d .

Jean-J. Trillat, Ober die Untersuchung der Cellulose und Acetatcellulose mit Hilfe 
der Eóntgenstrahlen. Die Unterss. des Vf. fiihrten zu folgenden Ergebnissen: Dic 
Diagramme der Cellulose zeigen die bekannte Faserstruktur; es war moglich, Inter- 
fcrenzen zu erhalten mit sehr kleinen Gitterabstanden ( ~  1,2 A), die den C-Atomcn 
dar das Elementargitter aufbauenden Hexosegruppen zugeteilt werden. Die Oxy- 
eellulosc u. die Hydrocellulose geben ahnliche Diagramme, wie die Cellulose; die 
Orientierung der Krystallite ist jedoch in fast allen Fiillen verschwunden. Die Hydro- 
cellulosen geben ein von der Cellulose verschiedenes Diagramm; dieselben Diagramme 
werden erhalten von viscoser Seide, desacetylierter Acetatcellulose u. denitrierter 
Nitrocellulose. Dasselbe, nur aufgeweitete Diagramm liefcrt die Alkalicellulose. — 
Bei der Acetatcellulose war es moglich, aus der Verschiedenheit der Struktur der 
Interferenzringe den Grad,der Acetylierung zu verfolgen. Der Hauptring entsprach 
cinem inncrmolekularen Abstand von 5,2 A, der iiuBere einem solchen von 2 A. 
Im Augenblick des tlbergangs zu der acetonloslichen Modifikation versehwinden die 
krystallinen Interferenzen u. der Bing verbreitert sich. Bei weiter abnehmendem 
Acetylierungsgrad zielien sich die SIoll. zusammen, der innere Ring wird scharfer, 
wahrend der iiuBere verschmndet; diese Struktur bleibt auch bei den starkst hydro- 
lysierten Acetatcellulosen bestehen. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 86 . 859 bis 
861.) G o t t f r ie d .

K. Herrmann und M. Burak, Rontgenographische Untersuchung des ortho- und 
meta-Nitranilins. Untersucht wurden mittels der Drehkrystallmethcde das nach 
Angabcn der Literatur rhomb.-bipyramidal krystallisierende o- u. m-Nitrcanilin. 
Es wurden Schichtliniendiagramme um die Achsen [1 0 0], [0 1 0], [0 0 1], [1 1 0], 
[1 0 1], [0 1 1], bei m-Nitroanilin aucli um [1 1 1] angefcrtigt.‘ Die Elementarkórper- 
dimensionen des o-Nitroanilins wurden gefunden zu a =  10,09, b =  29,44 u. c =  8,52 A; 
Achscnverhaltnis in befriedigender Dbereinstimmung mit den Literaturangaten 
a: b : c — 0,3427: 1: 0,2894. Aus den iibrigcn Diagrammen ergab sich weiter, daB 
die 6c-Ebeno zentriert ist. In der Basis sind 16 Moll. enthalten. Durchindizierung 
der Diagramme lieferte die fiir dic Raumgruppenbcst. notwendige tjbersicht iiber 
die reflektierendcn Netzebenen. Infolge der einfaclien Flachenzentrierung der Gitter 
kommen nur die Raumgruppen Vh17—Vh22 in Frage, von denen aber alle bis auf Vhl" 
u. Fa13 ais im Widerspruch stehend mit dem Experiment ausgeschlossen werden 
kónnen. Eine weitere ausfiihrliche Diskussion fuhrt schlieBlich dazu, auch Fa19 aus- 
zuschlieBen; die Raumgruppe fiir o-Nitroanilin ist demnach Vh11. — Fiir m-Nitro- 
anilin wurden folgende Gitterdimensionen gefunden: a — 19,23, b =  6,48, c =  5,06 A, 
a : b : c =  2,9676: 1: 0,7808; das Verhaltnis a : b stimmt mit dem Wert aus der Literatur 
iiberein, wenn man bei diesem die a-Achse vervierfacht, dagegen weicht das Verhaltnis 
b: c von dem rontgenograph. gefundenen um 2,2% ab. — In dem einfach primitiven 
Elemcntarkórper sind 4 Moll. enthalten. An Raumgruppen kommen daher Yorerst 
T'V—Vhu  in Frage. IMittels der Statistik der beobachteten Auslóschurigen lassen 
sich silnitliche Raumgruppen bis auf Vhx u. Fft5 ausschliefien. Diese beiden sind aber
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ebenfalls mit sehr groBer Wahrscheinlichkeit auszuschlieBen, da bei Vhl sechs, bei 
,Fft6 drei Ebenengruppen nooh auftreten diirfen, die tatsachlich nieht beobachtet 
wurden. Entgegen den krystallograph. Angaben krystallisiert m-Nitroanilin nicht 
liolocdr. Priifung der rhomb.-hemiedr. Klasse (F 1—F4) ergibt, daB ihre Raumgruppen- 
forderungen mit dem experimentellen Befund ebenfalls nicht in tlbereinstimmung 
sind. Es bleiben nur noch die zehn Raumgruppen der rhomb.-hcmimorphen Klasse 
Cliv—C102v zur Diskussion iibrig. Es erweist sich, daB CKV am besten die experimen- 
tellen Befunde wiedergibt u. somit ais die wahrscheinlichste Raumgruppe fiir m-Nitro- 
anilin zu bezeichnen ist. •—• Die Hemimorphie wurde ferner durch pyroelektr. u. Atz- 
yerss. nachgewiesen. — ist — neben C'#2 v — die einzige Raumgruppe der rhomb.- 
liemimorphcn Klasse, bei der die Eigensymmetric C\ Symmetriehauptgruppe ist. 
Da nun diese Raumgruppe Gleitspiegelebenen enthalt, ist es notwendig, dafi sich in 
den yierzahligen Lagen paarweise je zwei Moll. yerschiedener Unsymmetrie befinden, 
die man ais d- u. 1-Moll. bezeichnen kann, da sie zwar unsymm., aber spiegelbildlich 
iihnlich sind. Dicses „monomolekulare Razemat“ ist das erste dieser Art, das krystallo
graph. nachgewiesen werden konnte. — Bei der Diskussion der moglichen Lagerung 
der 16 Moll. o-Nitroanilin in Fft17 muB man, um mit den W e IS S E NBER0.schen Vor- 
stellungen in Einklang zu bleiben, eine Polymerisation zu Tetramoll. annehmen, u. 
zwar in diesem Falle mit der Eigensymmetrie C2r. — Der auffallige Gegensatz zwischen 
der Polymerisation der Orthoverb. zur Metaverb. ware durch den Gegensatz der 1,3- 
gegeniiber der 1,2-Stellung bewirkt. Auch bei der Orthoverb. miissen, da Spiegel- 
ebenen u. Gleitspiegelebenen vorhanden sind, je ein d- u. ein 1-Mol. im Krystall sich 
befinden, auch, wenn sie ais Vicrtel eines tetramolekularen Polymerisates anzusehen 
sind. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67 . 189—225.) GOTTFRIED.

Sterling B. Hendricks, Die Molekiilarsymmetrie des Acelonylpyrrols. Vf. stellte 
die Verb. durch Erhitzen von 10 g Pyrrol mit 15 g Aceton in 300 ccm 90%ig. A. 
(mit 4 ccm konz. HC1) lier. Aus Acetonlsg. (+  etwas Bzl.) wurden Krystalle von 
mehreren mm Lange erlialten, die yerlangertc Octaeder von offensichtlich pyramidalcm 
Gharakter darstellten. Laue- u . Spektrophotogramme zeigten, daB die Struktur- 
einheit, 4 C28H36N4-Moll. enthaltend, die Dimensionen a0 =  b0 =  10,09 A, c =  23,85 A 
hat. Die Raumgruppe ist 4 0-2 oder 4 C-4, die Moll. befinden sich in den Haupt- 
stellungen u. miissen somit nicht notwendigerweise ein Symmetrieelement besitzen. 
Das Mol.-Gew. entspricht dem Doppelten der friiher angenommenen Formel, namlich 
C28H30N4. (Joum. Amer. chem. Soc. 50 . 1205—08. New York, Rockefeller Inst.) K ind.

Irvmg Langmuir und Howard A. Jones, Zusammenstofle zwischen Elektronen 
und GasmolekiiUn. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 882.) Zur Unters. der Wahrscheinlichkeit der 
verschiedenen Arten von ZusammenstoBcn zwischen Hg~, Hr , Ar,-, He- u. /Ir-Moll. 
u. Elektronen mit Geschwindigkeiten von 30—250 Volt yerwcnden Vff. eine einfache 
Anordnung, bei der eine diinne, die Kathodenoberflaehe tedeckende Schicht positiver 
Ionen ais ideales besehleunigendes Sieb wirkt. Es werden die mittleren Ablenkungen 
fiir elast. u. unelast. StóBc zwischen Elektronen u. Gasmoll. bereclmet. Die Berechnung 
der Stromdichten u. mittleren Tempp. der verschiedenen MAXWELLschen Gruppen 
ergibt eine gute Ubereinstimmung mit den esperimentell erhaltenen Werten. Es werden 
die Stromdichte positiver Ionen gemessen, u. das Raumpotential gemessen u. berechnet. 
Die Verss. bilden eine Stiitze fiir die Annalime eines negatiyen Anodenfalls. Die zur 
Anodę strómenden Ionen werden getrennt gemessen. Die Zahl der masimal von einem 
Elektron heryorgebrachten positiyen Ionen erweist sich ais unabhangig von der Strom- 
dichte u. dem Druck u. allein abhiingig yon der Elektronengeschwindigkeit u. der 
Natur des Gases. Aus den Wahrschcinlichkeitsdaten lassen sieh die mittleren freien 
Weglangen fiir Elektronen mit Geschwindigkeiten oberhalb des Ionisationspotentials 
ermitteln. Es werden die folgenden Besonanz- bzw. Ionisationspotentiale beobachtet 
(Genauigkeit ±0,5V olt): Hg: 6,7 bzw. 10,4 Yolt; Ne: 18,5 bzw. 21,5 Volt; Ar 13,0 
bzw. 15,3 Volt; He: 21,1 bzw. 24,5 Yolt; N2 13,0 bzw. 16,8 Volt; H2: 12,8 bzw. 16,1 Volt. 
(Physical Rev. [2] 31 . 357—404. Schenectady, Gen. Electr. Co.) Leszynski.

J. C. Mc Lennan, Richard Ruedy und J. M. Anderson, Das Nachleuchten des 
Stickstoffs. Die Intensitatsverteilung des durch akt. Stickstoff erregtcn Hg-Spektrums 
entspricht nicht derjenigen, die bei einer Energieiibertragung entsprechend 10—11 V 
zu erwarten ware; die Intensitaten der bei Erregung durch akt. Stickstoff in TZ-Dampf 
erzeugten Linien stimmen nahe mit den Intensitiiten iiberein, die bei der Erzeugung 
der Tl-Linien durch Erregung mit metastabilen Hg-Atomen erhalten werden. Bei 
Zusatz yon X  u. einem Gemisch von Kr u. X  wurden im Nachleuchten keinc Spektral-
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linien der Edelgase beobachtet, es sind also keine X-Atome im metastabilen Zustande 
(3 P, oder Ss), dessen Energie ca. 8,4 V entspricht, im Gase zugegen, wahrend bei Ggw. 
der Dampfe von Zn oder anderer Metalle, mit denen Stickstoff chem. Verbb. bilden kann, 
leiclit einer 8,4 V-Erregung entsprechende Spcktrallinien erhalten werden. Vff. schlieBen, 
daB bei den bei akt. Stickstoff auftretenden Phanomenen Chcmoluminescenz eine Rolle 
spielt. (Naturę 121 . 537—38. Toronto, Univ.) K r u g e r .

Gerhard Sclimerwitz, Messungen uber den Zusammenhang von Kanalstrahlen 
und Kathodensprung bei Glimmenłladung an Oxydkalhcden und eine hierbei sich ergebende 
neue Methode zur Beslimmung der Austrittsarbeit. Es wird gezeigt, daB die Abhangigkeit 
der Kanalstrahlen vom Kathodensprung, die bei Glimmenłladung an einer Calciumoxyd- 
kathode gemessen wird, eine Unstetigkcit bei etwas iiber 2 V besitzt. Die Messungen 
werden in einer Rcihe ausgefiihrt, in der die Kathode aus einem mit CaO bedeckten, 
gegluhten Platinband bestelit. Der Elcktronenstrom zeigt in Abhangigkeit von dem 
Kathodenspnuig keine Besonderheiten. Der positive Kanalstrahlstrom zeigt dagegen 
den Wert Nuli, solange der Kathodensprung kleiner ais 2,4 V ist. Eine lincaro Abhangig
keit von dem Kathodensprung tr itt  erst bei grofieren Werten auf. Diese Ersclieinung 
wird durch die Annahme gedeutet, daB die fiir Aufladung der Oberflilchc des Oxyds 
auf das der Austrittsarbeit entsprechende Potential nur die Elcktronen die Ursache 
sind. Eine weitere Aufladung wird durch positive Ioncn verursacht. Ein Zusammen
h a n g  mit der RlCHARDSONschen Austrittsarbeit wird durch Messungen im Hochyakuum 
bestatigt. (Ztschr. Physik 48 . 259—75.) BENJAMIN.

Berta Karlik, Ober die Abhangigkeit der Szintillalionen von der Beschajfenheit 
des Zinksulfids und das Wesen des Szintillationsvorganges. Es wird eine pliotometr. 
Methode b eschrieben , die es gestattet, den Zusammenhang zw ischen der Restreichweite 
des auftreffenden a.-Teilchens u. der Helligkeit der in einem Zinksulfidkupferphosphor 
erzeugten Szintillation zu yerfolgen. Mit dieser Anordnung wird eine Rcihe von ver- 
schiedenen ZnS-Praparaten (KuHNHEIM , D e H a e n , Gu n t z , G e ig e r , Gl e w ) unter- 
sucht u. festgestellt, daB die GróBe der yerwendeten Krystallc durchaus m aBgebend 
ist fiir den Verlauf der Kuryen, die fiir die einzelnen Zinksulfide den Zusammenhang 
der Szintillationshelligkeit mit der Restreichweite darstellen. Es wird ferner auf eine 
Proportionalitat zwischen Szintillationshelligkeit u. Gesamtzahl der auf dem Wege im 
ZnS erzeugten Ionen hingewiesen. Dadurch wird die aueh schon von RUTHERFORD 
gemackte Annahme bekraftigt, daB es sich bei dem Szintillationsvorgang um eine 
Einw. auf die LENARDschen Zentren im Zinksulfidkupferphosphor handelt, die in 
jedem Bahnelement proportional dem Ionisationsyermógen yerlauft. Bei schlecht 
szintillierenden Substanzen treten Abweichungen ein, dereń Ursache diskutiert wird. 
Dic Unters. ergibt, daB der EinfluB der opt. Absorption u. Reflexion im ICrystall sehr 
gering ist. Ferner wurde eine Reihe yon Verss. angestellt, um festzustellen, wie groB 
die Helligkeitsunterschiede von Szintillationen, erzeugt durch a-Teilchen gleicher 
Geschwindigkeit, in einem bestimmten ZnS sind. Es zeigte sich aueh hier wieder 
ein grofier EinfluB der physikal. Eigg. des Materials, yorwiegend der KorngroBe. Bei 
kleinkornigem u. inhomogenem ZnS konnten bedeutende Helligkeitsunterschiede 
naehgewiesen werden, wahrend groBe Korner von hoher Szintillationsfiihigkeit nur 
eine geringe Helligkeitsinhomogenitat aufweisen. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 
Abt. l la . 1 3 6  [1927]. 531—61. Wien, Radiuminst.) P h i l i f p .

Hans Ziegert, Die genaue Mcssung der von einem einzelnen a-Teilchen erzeugten 
lonenmengen und der Nachweis neuer Aktivitaten. Ausfiihrliche Darst. der yon HOFF
MANN (C. 19 2 8 . I. 787) kurz mitgeteilten Unterss. Nach eingehender Beschreibung 
der Vers.-Anordnung werden die theoret. Grundlagen der Reicliweitebest. in der 
benutzten Ionisationskugel (Ionenmengenverteilung, statist. Verwertung der Re- 
gistrierungen zur Konstruktion von Verteilungskurven, EinfluB der Sattigung auf 
die StoBgróBenyerteilung) behandelt. Bei den Messungen wurden zunachst Registrierun- 
gen bekannter a-Strahler ausgefiihrt (U, Ra, Po). Hierbei konnte die Zahl der yon 
den cc-Strahlen des U l ,  U I I  u. Ra erzeugten Ionen bis auf ±  1% genau bestimmt 
werden u. zwar waren kjji =  1,16-105, k u n  =  1,29-105 u. kna =  1,36-105. Ausdiesen 
Werten folgt fiir die Zahl der yon 1 g Ra in 1 Sek. ausgesandten a-Teilchen der Wert 
Z — 3,71 • 1010. Es wurden darni Cu- u. Zn-Probcn untersueht. Bei Cu u. Zn ist eine 
Eigenaktivitat nieht feststellbar. Registrierungen yon Ruckstanden u. Ndd. aus 
Zn-Lsgg. ergeben jedoch mit Sicherheit die Esistenz neuer Aktivitaten mit den 
Ionenmengen k =  0,42• 105, 0,69-105 u. 1,01 •10®, dereń Einordnung in das bisherige 
Schema Sehwierigkeiten macht. — Der Ra-Geh. bei Al, Cu, Zn u. altem Pb erweist
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sich yon der GroBenordnung 10-11 g Ra pro g Metali. (Ztschr. Physik 46. G6S—715. 
Kónigsberg i. Pr., Phys. Inst. d. Univ.) P h i l i p p .

C. D. Ellis und W. A. Wooster, Die miłtlere Energie beim Zerfall von Radium E. 
Die primaren fi-Slrahlen des RaE besitzen bekanntlich kein Linien-, sondern ein konti- 
nuierliches Geschwindigkeitsspektrum, das sich iiber einen Bereich von 40—1050 kV 
erstreckt. Vff. versuchen nun durch Messung der von RaE entwickelten Warmemenge 
zu entscheiden, ob beim Zerfall eines Atoms jedes ausgcsandte /i-Teilchen den Kern 
mit der gleichen Energie yerliiBt, wobei dann die Inhomogenitat der /?-TeiIchen erst 
spater durch irgendwelche auBere Umstiinde hervorgerufen wird (Me i t n e r ), oder ob 
bereits von yornherein die primaren /?-Teilchen den Kern mit yerschicdener Ge- 
sehwindigkeit verlassen (E l l is ). Nach der ersten Auffassung miiBte die Anfangs- 
energic der jS-Teilchen durch die gróBte Energie gegeben sein, die im kontinuicrliehen 
Spektrum yorkommt. Im zweiten Eall ware cine mittlerc Energie von etwa 390 kV 
pro /J-Teilchen zu erwarten. Tatsachlich liaben die Vff. einc Energie von 340 ±  30 kV 
gefunden u. damit eine exponentielle Bestatigung der zweiten Annalime crbracht. — 
Zu der Messung wurde ein Calorimeter yerwandt, das aus 2 vóllig gleichen Bleiróhrchcn 
von 13 mm Lange, 3,5 mm Durchmesser u. ca. 1 mm lichter Weite bestand. Beide 
Róhrchen befanden sich vor iiuBeren Einfliissen gesehutzt in einem Cu-Block. In jedes 
Róhrchen konnte von oben durch diinne Glasstilbe ein Messingrohrchen geschoben 
werden. Das einc Róhrchen enthalt das Prilparat, einen Pt- oder Ni-Draht, auf dem 
RaE elektrolyt. abgeschieden war. Mit einem Thermoclement wurde dann wiihrend 
eines Zeitraumes von etwa 20 Tagen die Temperaturdifferenz der beiden Róhrchen 
gemessen. Vor u. nach dem Vers. wurde im a-Elcktroskop die yorhandene Menge Po 
u. iiieraus die Zeit t0 bestimmt, bei der das RaE noch kein Po nachgebildet hatte. Die 
Differenz der insgesamt gemessenen Warme u. der von dem nachgebildeten Po ent- 
wickelten Warme ergab dann die von RaE bei seiner Umwandlung gebildete Warme. 
Dic Verunreinigung des RaE durch RaD konnte nach Abfall des RaE bestimmt u. 
entsprechend beriicksichtigt werden. Fiir den sehr geringen Anteil der y-Strahlen des 
RaE wurde ebenfalls eine Korrcktur auf Grund der Arbeit yon G. H. ASTON (C. 1928-
I. 2483) angcbracht. — Zu den Messungen wurden 4 versehisdene RaE-Praparate von 
einer 0,13—1,02 mg Ra-Element aquivalenten Starkę yenrandt. (Procced. Roy. Soc., 
London. Serie A. 117 [1927]. 109—23.) P h i l i p p .

Otto Hahn und Aristid V. Grosse, Uber die. ft-Strahlung des Protactiniums. 
(Ygl. C. 1928.1. 2483.) Das a-strahlende Element Pa emittiert, ahnlich wie Ra, RaAc, 
AcX, auch seltundare /?-Strahlen. Es werden Absorptionskuryen dieser ft-Strahlen 
aufgenommen u. mit analogen Absorptionskurven der /J-Strahlen des RaAc yerglichen. 
Die zeitlichen Anderungen der Kurven geben einen weiteren Beweis dafiir, daB die 
yJ-Strahlung beim Pa nicht etwa von irgendwelchen Verunreinigungen herriihrt. Es 
wird ferner die Intensitat der /?-Stralilen des Pa zu der der a-Strahlen im Vergleich 
mit anderen Ac-Prodd. festgestellt. Die Halbwertsdicke in Al fiir die /?-Strahlen des 
Pa ist 0,055 mm, der Absorptionskoeffizient in Al daher /< =  126 cm-1. Die mit der 
sekundaren /i-Strahlung notwendig yerkniipfte y-Strahlung ist gleichfalls gefunden 
worden. Sic ist durchdringender ais die /3-Strahlung des aktiven Nd. des Ac. (Ztschr. 
Physik 48. 1—10. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Chemie.) P h i l i p p .

P. M. S. Blackett und E. P. Hudson, Die Elastizilat des Zusammenstofies von 
a-Teilchen mit Wasserstoffkernen. Yff. haben eine groBe Anzahl yon a-Slrahlbahuen 
in H., n a c h  der W lLSONschen Nebelmethode photographiert, um y ielle ich t F a lle  eines 
unelast. ZusammenstoBes zu finden, bei denen der Atomkern n ic h t  zertrummert, sondem 
nur deformiert wird (S m e k a l , C. 1926. II. 863). Die beiden besten Aufnahmen eines 
ZusammenstoBes eines a-Teilchens mit einem H-Kern wurden sehr genau ausgemessen. 
Es ergab sich, daB innerhalb der experimentellen Fehlcr in beiden Fallen ein elast. 
ZusammenstoB vorlag. Im ersten Fali muBte der d u rc h  einen unelast. StoB erlittene 
Energieverlust weniger ais 85000 Volt, im 2. Falle weniger ais 51000 Volt (1V3%  ^er 
Energie des stoBenden a-Teilchens) betragen. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 
117 [1927]. 124—30.) P h i l i p p .

Marietta Blau, Ober die pJiolograpJiische Wirkung von H-Slrahlen. II. (I. ygl. C. 
1926. I. 830.) Mit einer yerbesserten Anordnung konnte nachgewiesen werden, daB die 
Bromsilberkórner in durch H-Strahłen erregten Punktfolgen weniger dicht aneinander- 
liegen ais bei a-Bahnen. Die Lange der Punktfolgen ist ein MaB fiir die Restreichweite 
der wirkenden H-Teilchen, doch laBt sich nur ein Bruchteil yon H-Teilchen kurzer 
Reichweite ais Punktfolgen erfassen. Durch Yerwendung der retrograden Methode
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kónnen auoh H-Teilchen aus zcrtriimmerten Atomen photograph. nachgewiesen werden. 
Die mit C (Achesongraphit u. amorpher Kohlenstoff — 99,9% C —), Be u. Al er- 
haltenen Ergebnisse stehen auoh zahlenmaBig in keinem Widerspruch mit, den in 
Wien mit der Szintillationsmethode beobachteten Unterss., insbesondere liefern sie 
eine weitere Stiitzo fiir die Zertriimmerbarkeit des C-Atoms. Fiir Verss. mit Diamant 
u. Au ist die verwandte Methode ungeeignet, da das bei diesen Substanzen besonders 
starkę Luminescenzlieht nur dureh Źwischenschalten von die H-Teilchen fast vollig 
absorbierenden Metallfolien bescitigt werden kann. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 
Abt. Ila . 136 [1927]. 469—80. Wien, Radiuminst.) P h i l i p p .

E .R uchardt, Ober die Umładungen von Kanalstrahlen und den Einflufl von nahen 
Metallwanden hierauf. Ablehnung der von K o n ig s b e r g e r  (0 .1927. II. 2148) gegebenen 
Korrekturreclmungen, durch die nach Ansicht des Vfs. keine Gewiihr fiir die nunmehrige 
Richtigkeit der Ergebnisse R u t t e n a u e r s  (C. 1922. III. 468) gelicfert wird. Die 
Vermutung K o n ig s b e r g e r s , daB die Messungen des Yfs. (C. 1923. III. 1252) durch 
den stórenden EinfluB naher Metallwande gefalsclit sind, kann expcrimentell wider- 
legt werden. (Ztschr. Physik 48. 594—99. Miinchen, Physik. Inst. d. Univ.) Le.

B.Rosen, Ober Mólekiilspelctra des Schwefels. (Vgl. C. 1927- II. 782.) Aufnahmen 
des Schwcfelabsorplionsspektnims unter verschiedenen Bedingungen ergaben, daB das 
Spektrum, das bei hóheren Tempp. getrennt im Blau-Violett erscheint, ident. ist mit 
demjenigen, das bei tieferen Tempp. ais langwelliger Auslaufer des ultravioletten 
Spektrums sich in demselben Spektralgebiete' bildet u. somit ebenfalls das <S2-Mol. 
ais Trager hat. Alle bekannten u. neu gemessenen Banden des Schwefels lasscn sich 
in das friiher (1. c.) gegebene Kantenschema einordnen. Vf. diskutiert die Intensitats- 
verhaltnisse in den Emissions- u. Absorptionsspektren. (Ztschr. Physik 48. 545—55. 
Physikal. Inst. d. Univ.) ” LESZYNSKI.

J. Gilles, Die Struktur des Spektrums zweiter Ordnung des Schwefels. In dom 
Spektrum 2. Ordnung des S wurden bei der Unters. des einfachen Spektrums u. des 
ZEE.MAN-Effekts der Hauptstrahlen 5 Multiplets entdeckt, u. zwar ans. 4P-—-anp. P 1; 
ans. *P — anp. iD; anp. i P  — and. iD\ anp. 4_D — and. 4 Z); anp. 'D — and. FK Angabo 
der Wellonlange in einer Tabelle. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1109—11.) E n s z .

Maurice Lambrey, Ober das Absorptionsspektrum des Stickoxyds. Das Ab- 
sorptionsspektrum des NO besteht aus zwei Reihen Dublets, von denen die eine vor- 
wiegend im Bereich der groBen Wellenlangen, die andere im Bereieh der klcinen Wellen
langen ihre Linien hat. Die Dublets der letzteren iiberlagem teilweise die der ersteren. 
Die Wellenlangen werden angegeben u. die Feinstruktur der Dublets 2267,85—2261,5 
u. 2153,75—2148,25, aus der ersten Reihe u. 2104,0—2107,85 aus der zweiten Rcihe 
ausfiihrlich behandelt. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1112—14.) ENSZLIN.

Miguel A. Catalan, Bemerkungen zur Struktur des Spektrums des Mangans. (Vgl. 
C. 1924. I. 126.) Vf. stellt in Erganzung der bisherigen Messungen einige neue Multi- 
pletts, hauptsaclilich aus dem Gebiete der diffusen Linien, zusammen. (Anales Soe. 
Espanola Fisica Quim. 26. 67— 74. Madrid, Lab. de Invest. Fis.) R . K . M u l l e r .

Henry Norris Russell, Die Bogen- und Funkenspektren von Titan. II. Das Bogen- 
spektrum, Ti I. (I. vgl. C. 1928. I. 1501.) Im Bogenspektrum des Ti (Ti I) werden 
43 Singuletts, 65 Tripletts u. 34 Quintetts gefunden; dereń Kombinationen ergeben 
422 Multipletts mit 1394 Linien, wobei zwischen Singuletts u. (Juintetts kcine Inter- 
kombinationen stattfinden. Der niedrigsto Term ist 3F', dann folgen bF' u. lD. Die 
Terms u. die klassifiziertcn Linien (iiber 300) sind tabellar. zusammengestellt mit einer 
Darst. der angewandten Analysenmethoden. Dio Temp.-Klassifizierung der Linien 
entspricht ihren Ursprungsniveaus, der Zeemaneffekt steht in Ubereinstimmung mit 
der LANDEschen Theorio aufier fiir einige Terms mit abnormen g-Werten. Die Theorie 
von H und gibt die beobachteten Terms befriedigend wieder. Bei den meisten konnte 
die Elektronenkonfiguration mit mehr oder weniger groBer Sicherheit ermittelt werden. 
17 Serien wurden identifiziert mit 7 Grenzen. Das Ionisationspotcntial ist 6,81 V. 
Aus dem Vergleich der Spektren von Ti I  u. V II geht ihre Strukturahnlichkeit hervor, 
das Ionisationspotential von V II  ergibt sich zu etwa 14,1 V. (Astrophysical Journ. 66 
[1927]. 347—438.' Mt. Wilson Observatory.) R. K. Mu l l e r .

James Barnes und W. H. Fulweiler, Die Ahsorptionśbanden einiger Kohlenwasser- 
stoffe im nahen Infrarot. (Vgl. C. 1927. II. 1789, 1928. I. 1502.) Vff. untersuchten mit 
der friiher yerwendeten Apparatur die Absorptionsbanden des fl. Pentan, Decan u. 
Tetradecan. Weiterhin wurde ein H lL G E R -P rism enspek trom eter beniitzt. E s  ergab 
sich, daB die Freąuenzen der Banden der Paraffine kleiner sind ais die Freąuenzen der
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entsprechenden Banden der Benzolrcihe, u. daB die Freąuenzen, wie in der Bzl.-Reihe, 
Neigung zum Absinken zeigen, wenn dio Mol.-M. gróBer wird. Die Differenz der 
Frequenz war fiir die Paraffindoppelbande bei 0,92 fi 7 X 1012 Sek.-1, wiihrend sie 
fiir die Bandę bei 0,75 fi 8 X 1012 Sek.-1  war. Boi Benutzung des Prismenspcktro- 
meters mit Zellen von 80 cm Lange zeigten die Paraffine auBer diesen starken Doppel- 
banden zwei sehwachc Einzelbanden mit Wellenlangen von ca. 0,81 fi u. 0,97 fi. 
Dio 0,874-/t-Bande des Bzl. u. die 0,877-/<-Bande des Toluols sind ebenfalls Doppel- 
banden mit einer Frcquenzdifferenz von 3 X 1012 Sek.-1. (Journ. Amer. chem. Soc.
50. 1033—35.) K i n d s c h e r .

J. Eggert und Richard Schmidt, Zur Lićhtabsorption von Silberbromid- und 
SilbercMoridschicliien. Nach einer photograph. Methode, die mit sehr geringen Lieht- 
mengen arbeitet, werden die Absorplionsspektren von diinnen Sehiehten aus mikro- 
krystallinem AgBr u. AgCl untersucht. Ais langwellige Absorptionsgrenze ergibt sich 
fiir AgBr 480 m/i, fiir AgCl 400 m/i. Dio photochem. Ausscheidung von 10-5 bis 10~3 °/00 
des in der AgBr-Schicht vorhandenen Ag ve.rursacht keine merkliche Veranderung 
des Absorptionsspoktrums. (Ztschr. Physik 4 8 . 541—44. Wolfen.) LESZYNSKI.

Alan Newton Campbell, Dichte und Elektrostriktion verdiinnUr Mangansalz- 
losungen. Vf. bestimmt D .1515 verd. Lsgg. von NU f i l ,  MnCL, M nS04 u. Mn(NOa)2 
u. dio Breehungsindices nc u. njp (20°) verd. Lsgg. von KOI, MnCl2 u. MnS04 u. berechnet 
die VALSONschen Moduln to>/,Ma u. die Elektrostriktion E  unter der Annahme, daB 
das wahro Mol.-Yol. des Salzes M (n2— l)/d(n2 +  2) ist. ist auBer bei sehr
hoher Verdunnung v ziemlieh konstant == ~355. Dio 2J-t>-Kurven haben Maxima, 
was auf das Vorhandensein von 2 einander entgegengesetzten Prozessen (vgl. B a x t e r  
u. W a l l a c e ,  C. 1916. I .  732) hinweist. Bei MnCL- u. Mn(N03)2-Lsgg. scheint nach 
dieser Berechnung negative Elektrostriktion vorzuliegen. Aus dem molekularen 
Brechungsvermogen der Lsgg. ergeben sich fiir die Breehungsindices des festen, wasser- 
freien MnCl2 bzw. MnS04: nc =  1.96 bzw. 1,54; n p — 2,00 bzw. 1,56. (Journ. chem. 
Soc., London 1928. 653—58. Univ. of Aberdeen.) K r u g e r .

Erling Schreiner, Die. Jiefraktion und Dissozialion von Elelctrolylen. I. In  Wasser. 
Es wurde die Mol.-Refr. Yon Trichloressigsaure, Li- u. Na-Trichloracetat, sowie die- 
jenigo von HGl u. LiCl in W. (unter Mitarbeit von K. Seljesaeter) gemessen, um die 
Dissoziationsverhiiltnisse von Sauren zu studieren u. mit denjenigen der Salze zu ver- 
gleichen. 8 Tabellen bringen das Zahlenmaterial. Vf. geht davon aus, daB die refraktor. 
Methode innerhalb eines gewissen, rccht groBen Konzentrationsbereichs geeignet wiire 
zur Best. des Dissoziationsgrades ziemlieh stark, aber unvollstandig dissoziierter Elek- 
trolyte. Die Sehwierigkeit der Methode liegt darin, dafi bei einem Elektrolyten auch 
Deforinationswrkgg. eine Verminderung der Refraktion mit steigender Konz. bewirkt. 
Fiir die wahre Dissoziationskonstante K0 fiir Trichloressigsaure berechnet sich von
0,4—1,0 Mol. Ka = 1,0, mit einer mittleren Aktivitatskonstante k — 0,35 (definiert
nach der Gleichung —lo g /=  k-yCion) u. eine effektive Hydratationszahl m — 10. 
(Ztschr. physikal. Chem. 133. 420—30. Oslo, Univ.) K . W o l f .

Harry Julius Emeleus und Robert Henry Purcell, Der Ursprung des Spektrums 
des Leuchtens von Phosphor. Vergleich der spektroskop. Daten Yon JOHNSON (C. 1924.
II. 601) fur 0 2 u .  von C e n t n e r s z w e r  u . P e t r i k a l n  (C. 1912. II. 580), P e t r i k a l n  
(C. 1924. 1. 2231), D o w n e y  u . E m e l e u s  (C. 1925 .1. 1278) u. den Vff. (C. 1927. II. 
380) fiir daa Leuchten von P  ergibt, daB bei kiirzeren Wellenlangen sich die beiden 
Bandensysteme im allgemeinen iihneln. Im Spektrum des leuehtenden P erscheint 
aber keine der Yon JOHNSON im siehtbaren Gebiet gemessenen Banden, andererseits 
fehlt auf den Platten von JOHNSON die intensive Bandę der Entladung durch P20 5 
bei 3200—3400 A. Die Frage; ob die iiltraviolette Lichtemission von leuchtendem P 
Yon O herriihrt, ist daher vorlaufig noeh nicht geklart. (Journ. chem. Soc., London 
1928. 628—30. Imp. Coli. of Science and Techn.) K r u g e r .

Ernest Brown und David Leonard Chapman, Der Budde-Effekt bei einer Mischung 
von Bromdampf und Luft. Der Buddeeffekt, wonach sich Chlor beim Belichten aus- 
dehnt, wird durch nabezu Yollstandige Trocknung des 5 r2-Luftgemischs nicht merklich 
herabgesętzt. (Journ. chem. Soc., London 1928. 560—63. Oxford, Jesus Coli.) K ru .

Roscoe G. Dickinson und Warren P. Baxter, Die Quantenausbeute bei der 
photochemischen Zersetzung von Sticksłoffdiozyd. Vff. beschreiben eine Versuchs- 
anordnung, um N 02 niedrigen Drucks mit monochromat. ultravioletter Strahlung 
zu behandeln u. die dabei auftretcnde Zers. der photochem. Quantenausbeute nach
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zu messen. Es zeigt sich, daB der Zerfall gemiiB dem Schema: 2 N O ,----> 2 NO -j- 0.>
vor sich geht. Durch Ar bei ten bei sehr niedrigem Druck gelingt es, die entgegen- 
gesetzt laufende Dunkelrk. weitgehend zuriickzudrangen. Die (Juantenausbeuten, 
ausgedriickt ais 0 2-Moll./absorb. Quantum ergeben sich fiir A =  4350 A zu 0,0046, 
fiir A =  4050 A zu 0,36 u. fiir ). =  3660 A zu 0,77. Diese Wcrte werden durch Variierung 
des Druckes von etwa 3—40 mm Hg nicht wesentlich veriindert. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 50. 774—82. Pasadena, California.) F r a n k e n b u r g e r .

John R. Bates und Hugh S. Taylor. Studien iiber Photosensibilisierung.
II. Eine Lichiąuelle fiir Resonanzstralilung des Cadmiums. (I. vgl. C. 1928. I. 161.) 
Vf. verweist auf die Móglichkeit, neben Hg-Dampf aucli die Dampfc anderer Metalle 
zur Emission ihrer Besonanzlinien u. t)bertragung der Energie der letzteren durch 
StóBe 2. Art auf Gasgemische zu studieren. Vor allem seheinen Cd u. Zn sowohl liin- 
sichtlich der spektralen Lage ihrer Resonanzlinien ais auch wegen der nicht allzuhohen 
Verdampfungstempp. fiir solche Yerss. geeignet zu sein. Reines Cd eignet sich nicht 
zum Betrieb in Quarzlampen, hingegen erlaubt eine 50%ig- Cd-Sn-Legierung, die 
zwischen 176 u. 200° schmilzt, einen einfachen Betrieb; es werden hierbei haupt- 
siichlich die Linien des leichter fliiehtigen Cd emittiert. Verss., NH3 durch StoBe
2. Art von angeregten Cd-Atomen zu zersetzen, verlaufen negativ, hingegen laBt sich 
Athylen weitgehend im Gemisch mit H„ polymerisieren. Eine Bcrechnung zeigt, 
daB eine Dissoziation des H,, auch unter Berucksichtigung der kinet. Energie besonders 
rascher Moll., durch ZusammenstoB mit angeregten Cd-Atomen nicht zu erfolgen 
vermag; ebenso laBt die Theorie voraussehen, daB dereń Energiegeh. fiir die Lsg. 
einer N—H-Bindung im NH3-Mol. ( ~  98 Cal.) nicht ausreichend ist. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 50. 771—73. Princeton, Univ.) FRANKENBURGER.

Karl Przibram, Weilere Versuche iiber die Verfdrbung gepreflter Salze. Die Fort- 
setzung der Unters. iiber die Verfiirbung des gepreBten Steinsalzes (C. 1928. I. 
295) ergibt unter anderem, daB ein blau gewordenes PreBsalz nach Pulverisieren 
u. neuerlichem Zusammenpressen gelb u. hierauf im Lichte wieder blau wird, 
wahrend natiirliches Blausalz u. durch Ra-Bestrahlung u. Erhitzcn blau gewordenes 
Steinsalz beim Presscn violett u. nicht gelb wird. Diese Tatsachen werden mit der 
groBcrcn Labilitat der Farbę (auch der blauen) des PreBsalzes in Beziehung gesetzt. 
Fluorit, der sonst durch Bestrahlung blau wird, u. Calcit, der sonst gelb wird, 
werden, nach dem Pressen bestrahlt, violett. Beim Calcit kann gezeigt werden, 
daB reine Gleitung den VerfarbungsprozeB nicht beeinfluBt. Bei der Unters. einer 
gróBeren Zahl von kauflichen „chem. reinen“ Salzen ergeben sich Druckfarben, 
die, sofern sie iiberliaupt von der Farbung der ungepreBten Substanz abweichen, 
nur zwischen Yiolett u. Tiirkisblau variieren. Bei manchen Substanzen wirkt Druck 
im selben Sinne auf die Verfarbbarkeit wie Gliihcn oder Schmelzen, bei anderen nicht. 
Insbesondere wird gefunden, daB ein K 2SOit das sich ohne Vorbehandlung kaum 
merklich verfiirbt, nach dem Erstarren aus der Schmclze bestrahlt aber griin wird 
(Spuren von K2C03 nach GOLDSTEIN), gepreBt sta tt geschmolzen sich violett ver- 
fiirbt. Die Frage der ,,Aktivierung“ von Verunreinigungen durch Druck statt durch 
therm. Behandlung wird erortert. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I la . 136 
[1927], 435—46.) P h i l i p p .

K arl Przibram, Zur Theorie der Ver farbung des Steinsalzes durch Becąuerel- 
strahlen. II. (I vgl. C. 1927. I. 1793.) Es wird gezeigt, daB die beobachtete Ab- 
hangigkeit der Sattverfarbung des Steinsalzes von der Bestrahlungsintensitiit wohl 
ungezwungener ais in der ersten Mitteilung auch durch die Annahme zweier verschieden 
stabiler, gleichzeitig vorhandener Zentrenarten wiedergegeben werden kann, yon 
denen die stabilere mehr durch die Dunkelrk. ffls durch die Bestrahlung cntfiirbt wird. 
Es wdrd die Theorie zerstórbarer u. regenerierbarer Farbzentren entwickelt, die auch 
auf die Luminescenz angewendet werden kann. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 
Abt. Ha. 136 [1927]. 679—84. Wien, Radiuminst.) P h i l i p p .

K arl Przibram, Bemerkungen iiber das natiirliche blaue Steinsalz. (Vgl. vorst. 
Ref.) Es werden weitere Stutzen fiir die Ansicht beigebracht, daB bei der natiirlichen 
Blaufarbung des Steinsalzes die Druckwrkg. mitspielt. Sodann wird auf das Bestelien 
eines von gewissen Stellen ausgehenden, die blaue Farbo wieder zerstćirenden Pro- 
zesses hingewiesen, der an der Bldg. makroskop. farbloser Hófe in den blauen Ge- 
bieten zu erkennen ist. Es werden mehrere Deutungsmoglichkeiten fiir diesen ProzeB 
diskutiert. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. Ila . 136 [1927]. 685—88.) P h i l .
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A. Steigmann, Die Lichtempfindlichkeit der Farbstojfe. III. (II. vgl. C. 1928. I. 
2356.) Vf. bringt weitero Beitriłge zu dera Problem u. Wesen der optischen Sensibili- 
sierung, fiir die besonders die Reifungskcime u. dereń jeweiliger katalyt. Zustand maC- 
gebend sind. Yf. weist besonders auf die Blofllegung der Reifungskeime durch NH3 
hin, das diese katalyt. wirksamer maeht, z. B. im Falle der Steigerung der Pinachrom- 
sensibilisierung mit NH3. Befinden sich um die Keime herum noch leicht reduzierbare 
Ag-Salze, wie das besonders boi der Hypersensibilisierung der Fali ist, so sehlagt infolge 
erleichterter Photored. dieser Ag-Salze die opt. Scnsibilisicrung besonders gut an. — 
Vf. bezweckt mit seinen Darlegungen die Hydrierungstheorie der opt. Sensibilisierung, 
fiir dio also nicht allein dio Lichtcmpfindlichkeit des betreffenden Farbstoffs maB- 
gebend sein kann, zu stutzen. (Kolloid-Ztschr. 44. 326—29.) WURSTER.

Satoyasu limori und Kaoru Kitaoka, Bleićhen von Farbstofjen in gefdrbten 
Systemen durch Licht. Vff. stellen durchscheinende gefarbto Hautchen her durch 
Mischen yon Methylenblau, Methylviole.it u. Rhodamin mit aceton. Lag. von Acetyl- 
cellulose unter Zufiigung verschiedener organ. u. anorgan. Stoffe. Diese Hautchen 
wurden mit einer Quarz-Hg-Lampe beliohtet u. spektrophotometr. die Bleichgeschwindig- 
keit bestimmt. Diese war am gróBten bei Methylenblau, am geringsten bei Rhodamin. 
Sio wird bei Methylenblau erhóht durch Zusatze yon Benzoesaure, etwas erniedrigt 
durch Na-Biphosphat u. Corsulfat; bei Methylviolett wirken Na-Biphosphat u. Borax 
erniedrigend auf die Bleichgesohwindigkeit, bei Rhodamin wirkt Borax u. Chininsulfat 
schwach erhohend, Cersulfat schwach erniedrigend. In allen Fiillen erwies sich die 
Bleichgesehwindigkeit am geringsten fur die Wellenlangen, die der maximalen Ab- 
sorption im sichtbaren Teil boi den yerschicdenen Farbstoffen entsprachen. (Buli. 
Inst. physical chem. Res., Tokyo [Abstracts] 1. 17— 19.) R. K . Mu l l e r .

A j . Elektrochem ie. Therm ochem ie.
Max Planck, Uber die Poteniialdifferenz verdiinnlerLosungen. Der von P. HENDER

SON (Ztschr. physikal. Chem. 59 [1907]. 118 u. 63 [1908]. 325) fiir das Diffusionspotential 
zweier Lsgg. abgeleitete Ausdruck wird mit der entsprechenden, vom Vf. abgeleiteten 
Formel yerglichen. Die beiden Formeln stimmen fiir einige spezielle Falle iiberein, 
wahrend sio im allgemeinen yoneinander abweichen. Bei den Messungen zur Priifung 
der beiden Formeln ist gefunden worden, daB die Formel von HENDERSON den Vorzug 
yordient. Diese Messungen ergaben jedoch nur das eigentliche Diffusionspotential, mit 
AusschluB jeglicher Konyektion, so daB man sie nicht in einen Zusammenhang mit 
der Formel des Vfs. bringen kann. Vf. sehlagt vor, die beiden Formeln unter dem Ge- 
sichtspunkt zu yergleichen, daB man Konvektionsbewegungen moglichst ausschlieBt 
u. auf diese Weise das eigentliche Diffusionspotential trennt von dem zusatzlichen, 
durch den EinfluB der Konyektion bedingten Potential. (Sitzungsber. PreuB. Akad. 
Wiss., Berlin 1927. 285—88.) G o t t f r i e d .

W. M. Pierce, Die eleklrolytische Kapazitat von Platin-Schwefelsaure-Zellen. Die 
elektrolyt. Kapazitat einer Pt-H^SO^Zelle wird durch Best. der Zeitkonstanten des die 
Zelle enthaltenden Stromkreises unter der Einw. einer konstanten EK. ermittelt. Die 
Kapazitat ist keine Funktion der Zeitkonstanten. Die Kapazitat G wird fiir Gleich- 
u. Wechselatróme gemessen. Die Wechselstrommessungen erfiillen die Beziehung 
Oti)n =  A  (A  ist eine Konstantę, co die Winkelfreąuenz); im Gcgensatz zur W a RBUEG- 
sohen Theorie (die n =  0,5 yerlangt), zeigt sich eine Abhangigkeit von n yon der 
Frequenz. Fiir die Abhangigkeit der Kapazitat yon der Freąuenz wird eine empir. 
Beziehung gegebon. (Physical Rev. [2] 31. 470—75. Comell Univ., Phys. Lab.) Le.

Ernesto Denina und Arturo Frates, Ver suche, die der F&ryschen Theorie 
des Bleiakkumulators widersprechen. Die EK. der Paare P602/PbS04 bzw. P6/PbS04 
betragt in H 2S04 (D. 1,22) bei ca. 23°, bezogen auf eine 1-n. Mercurosulfatelektrodo, 
im Mittel 1,03 bzw. ca. —1,03 V, entsprechend derjenigen der positiven u. negativen 
Platte des Bleiakkumulators, wenn Storungen durch Lokalstrome, ungleichmaBige 
Impragnierung mit der Siiure u. a. yermieden werden. Die Ergebnisse bestatigen die 
Theorie der doppelten Sulfatierung. (Notiziario chim.-ind. 3. 211—15. Turin, R. Scuola 
di Ingegneria.) K r u g e r .

G. Fester und M. Schivaząppa, Versuch zur elektrokalalytischen Reduktion des 
Kohlenoxyds. Durch Kombination von elektrolyt. u. katalyt. Red. des CO wurde 
Formaldehyd ais hauptsachliches Reaktionsprod. erhalten, aUerdings nur in geringen 
Mengen. Es wurde eine ,,Filtrierkathode“ benutzt, auf dem ais Kathode dienenden 
Drahtnetz wurde eine dicke Schicht Nickelpulver aufgeschichtet, durch welche das

X. 1. 184



2 7 8 6 A 2. E l e k t r o c h e m i e . T e r m o c h e m i e . 1 9 2 8 .  I .

Gas durchperlen muBte. Ais Elektrolyt. diente eine schwefelsaure Vanadinlsg. Ohne 
Anwendung von Nickolpulver mit CO allein oder im Gemisch mit H2 wurden hóchstens 
Spuren von Reduktionsprodd. erhalten. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 171. 163—67. 
Santa Fe, Univ. National del Litoral.) B l o c h .

Pierre Jolibois, Henri Lefebvre und Pierre Montagne, Ober die Zersetzung 
des Kolilendioxyds bei niederem Druck unter dem Einflufi des elektrischen Stromes. (Vgl. 
C. 1928. I. 1514.) Die Zers. des C02 unter dem EinfluB eines kontinuierlichen elektr. 
Stromes wird untersucht u. dabei festgestellt, daB bei einer Stromstarke von 0 bis 
2 Milliamp. das Dissoziationsgleichgewieht unabhiingig yon der Intensitat des Stromes 
ist. Es stellt sich nur bei einem starkeren Strom rascher ein, ais bei einem schwachen. 
Recht betrachtlich ist aber der EinfluB des Druckes auf den Dissoziationsgrad (a), 
a betragt bei einem Druck von 0,8 mm Hg 0,54, bei 3,4 mm 0,44, bei 5 mm 0,40 u. bei
8,0 mm 0,31. Die Ausbeute betragt bei diesen Drucken 4,8%, 3,0%, 1,6% u. 1,2%. 
Die Stromausbeute ist unvergleiehlich viel niedriger ais bei der Zers. durch Entladung 
eines Kondensators. (Compt. i;end. Acad. Sciences 186. 1119—21.) E n s z l in .

William V. Houston, Elekirische Leitfahigkeit auf Grund der Wellenmechanik. 
Es wird gezeigt, daB die Temp.-Abhangigkeit der elektr. Leitfahigkeit eine unmittelbare 
Folgerung der Wellenauffassung der Elektronen ist. Die Druckabhiingigkeit wird auf 
die elast. IConstanten des Metalls zuriickgefiihrt. Es wird eine einfache qualitative 
Erklarung der MATTHIESSENschen Regel u. eine Ableitung der Richtungsabhangigkeit 
der Leitfahigkeit in Krystallen gegeben, u. es wird auf die Thermokraft eingegangen. 
(Ztschr. Physik 48. 449—68. M iinchen.) L e s z y n s k i .

Louise S.M cDowell und Hilda Begeman, Das Verhalten des Glases ais Di- 
elektrikum in Wechselslrmnkreisen. I. Beziehung des Si?mts der Phasendifferenz (power 
factor) und der Dielektrizitatskonstanlen zur Leitfahigkeit. Fiir Gliiser yersehiedener 
Zus. werden der Sinus der Phasendifferenz <p, die DE. fiir 1000 Perioden pro Sek. u.der 
Widerstand bei 20° bcstimmt. Bei Glasern ahnlieher Zus. nimmt die DE. u. sin <p mit 
wachsendcr Leitfahigkeit zu. Die Messungen bestatigen die von R a SCH u. HlNRICHSON 
(Ztschr. Elektrochem. 14. 41 [1908]) gegebene Beziehung q =  e%l'-1'. Ohne Gliihen 
ergaben sich um etwa 50% hohere Werte fiir sin <p ais an gegluhten Glasern. Die Er- 
gebnisso weisen auf den engen Zusammenhang zwischen Absorption u. lonenleitfahigkeit 
hin u. stehen qualitativ mit der Thcorie yon Jo F F E  in Einklang. (Physical R ev . [2] 31. 
476—81. Wellesley, Coli.) L e s z y n s k i .

B. Cabrera, Ober die allgemeine Theorie der magnetischen Eigenschaften der Materie. 
Zur Theorie des Vf. iiber den Paramagnetismus (vgl. C. 1927. II. 1444). Bei den Familien 
des Pd u. des P t ist die magnet. Susceptibilitat /  (z. B. der Chloride) wesentlich kleiner 
ais bei der des Fe, was Vf. aus der geringeren Energie der Elektronenkonfigurationen 
erklart. Die Anderung von mit der Temp. folgt hier nicht dem CURIE-W EISSsohen 
Gesetz, es muB diesem noch eine Temp.-Funktion zugesetzt werden. Es tr itt  neben 
der Orientierung der magnet. Aehsen der Atome unter dem EinfluB des magnet. Feldes 
eine elast. Deformation des Elektronensystems ein, die bei kleinem ^ in 2 Teile zcrlegt 
werden kann, namlich eine Geschwindigkeitsiinderung der Elektronen auf ihren Babnen 
(Erklarung des Diamagnetismus) u. eine Anderung der Orientierung der magnet. 
Aehsen der Bahnen ohne Geschwindigkeitsanderung der Elektronen, die einen para- 
magnet. Effekt gibt; beide Deformationen sind von der Temp. unabhiingig. (Anales 
Soc. Espanola Fisica Quim. 26. 50—66.) R. K. M u l l e r .

N. Ś(S)emenow (im Orig. Semenoff), Zur Theorie des Verbrennungsprozesses. Vf. 
gibt eine kinet. Theorie des Verbrennungsprozesses. Es sind bei der Verbrennung von 
Gasgemischen zwei Falle zu unterscheiden: Im Fali 1 ist die Verbrennung eine Wrkg. 
der Erwarmung oder einer Kombination von Erwarmung mit Kettenrkk., im Fali 2 
verlauft die Explosion ohne Riicksicht auf etwaige Erwarmung lediglieh auf dem 
Wege einer Kettenrk.,' die die Reaklionsgeschwindigkeit unbegrenzt steigert. Fiir den 
Fali 1 ergibt es sich, daB fiir jede Temp. T0 der Wandę des GefiiBcs eine krit. D. 
esistiert, oberhalb dereń das Gasgemisch explodiert; umgekehrt kann fiir jede D. der 
Mischung eine Temp. der Wandę gefunden werden, oberhalb dereń das Gemisch ex- 
plodiert. Die krit. D. nimmt hierbei bei zunehmender Temp. schnell ab. Im Gegen- 
satz hierzu ergibt sich fiir den Fali 2 ein krit. Drudfe, der von der Temp. unabhiingig 
ist. Es wird von noch unyeróffentlichten Verss. berichtet, durch die die Theorie eine 
Bestatigung findet. Ais Beispiele fiir Fali 1 wurden die Explosionen von C120  u. yon 
Mischungen von Pentan bzw. anderen alipliat. Verbb. mit O, untersucht, ais Beispiele 
fiir Fali 2 die Yerbrennung von P- u. S-Diimpfen in 0 2. Die Unters. der Explosion yon
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Mischungen von CO oder H2 mit O, zeigen einen Temp.-Verlauf des minimalen Dnicfcś, 
der auf eine Kettcnexplosion oder auf einen t) bergangstypus zwisehen\ Ketten- *' 
explosion u. Warmeexplosion hinzuweisen sclieint. (Ztsch. Physik 48. 571—r82: 
Sseliger see, Nikola-Rogok.) LesŻYnISKk

M. Wrewski, Ober die Bestimmung des Molargewichts gcsdttigter Dampfe reiner 
Fliissigkeiten und dereń Gemische mit Hilfe der Mitfulirungsmethode. I. (Ztschr. physikal. 
Chem. 133. 357— 61. — C. 1928.1. 1006.) K . W o l f .

M. Wrewski, K. Mischtschenko und B.Muromzew, Untersuchungen iiber die 
Dissoziation der Essigsaureddmpfe und iiber das Gleichgewicht zwischen ihren IFasser* 
losungen und dereń Dampfen. II . (Ztschr. physikal. Chem. 133. 362—69. — C. 1928.
1.1006.) K. W o l f .

M. Wrewski und A. Glagolewa, Untersućhung iiber die Dissoziation der Ameisen- 
sauredampfe und iiber das Gleichgewicht zwischen ihren Wasserlósungen und dereń 
Dampfen. III. (Ztschr. physikal. Chem. 133. 370—76. — C. 1928. I. 1007.) K. W o l f .

M. Wrewski, N. Held und S. Schtschukarew, Das Gleichgewicht zwischen 
Dampf und Flilssigke.it bei Losungen i;on Ameisensaure und Benzol. IV. (Ztschr. 
physikal. Chem. 133. 377—89. — C. 1928.1. 1007.) K. W o l f .

v. Jiiptner, Die spezifische Warme fester Stoffe. Das Prod. aus der Eigen- 
schwingungszahl der Atome (v) u. der ,,Weltkonstantc“ (fi) iindert sich mit der Temp. 
(u. zwar bei niederen Tempp. am starksten), um sich einem Grenzwert (/? v /T  =  5,955) 
zu nahern; die Arbeit versucht ferner, ohne auf bindende Ergebnisse Ansprueh zu 
erheben, fiir dic Beziehung fl-v =  f  (T) einen mathemat. Ausdruck zu finden u. auf 
den EinfluB des Krystallgefiiges u. der Stellung der Elemente im natiirliehen System 
hinzuweisen. (Feuerungstechnik 16. 97—102 Wien.) SFLITTGERBER

K urt Wohl, Ober den Gaszustand von Normalstoffen. Vf. zeigt, daB die qualitative 
Giiltigkeit der von WOHL (C. 1922. I. 615) fiir Normalstoffe aufgcstelltcn Haupt- 
gleichung sich unterhalb der krit. Temp. auf den stabilen Gaszustand, bei der krit. 
Temp. bis zum krit. Vol. erstreckt u. sich mit wachsender Temp. ausdehnt, bis sie 
von T  =  2,53 T k ab das Vol. 0,25 vk zur Grenzc hat. Quantitativ gilt die Haupt- 
gleichung unterhalb der krit. Temp. im ganzen stabilen Gasgebiet mit einem maximalen 
Fehler von etwa 1% fur den Druck, auf der krit. Isotherme innerhalb derselben Fehler- 
grenze bis zum krit. Vol. Oberlialb der krit. Temp. gilt die Hauptgleichung mit einem 
maximalen Fehler von 2% fiir den Druck bis zu einer bestimmten Grenze. Es wurden 
Isopentan, Athylather u. C02 gepriift. — Das Theorem der ubereinstimmenden Zu- 
stande ist fiir den Gaszustand von Normalstoffen genauer giiltig ais bisher bekannt 
war u. wird in den gekennzeichneten Zustandsgebieten mit hoher Vollkommenheit 
durch die Hauptgleichung ausgedruckt. Die Hauptgleichung ist daher ein wertvolles 
Hilfsmittel zur Aufdeckung von MeCfehlcrn bei Normalstoffen. So erweist die Prufung 
an der Hauptgleichung SO« ais Normalstoff. Es wurden in gróBerem Temperaturbereich 
COn u. CU-fll, ferner bei je einer Temp. C2Ht, C„H0, C2Ii2, N„0, HCl, (CIJs)20, Cl2 u. 
S02 gepriift. In dem Temperaturbereich von 0,8 T k bis 2,5 T k werden dic zweiten 
Virialkoeffizienten durch die Hauptgleichung innerhalb ilirer Fehlergrenzen richtig 
wiedergegeben. Es zeigt sich, daB das Theorem der ubereinstimmenden Zustande 
dieselbe Form von hochverd. Zustand bis zur krit. D. beibehalt. — Fiir einen asso- 
ziierenden Stoff ist nicht das hohe Dipolmoment ais solches charakterist. Die Theorie 
von K e e s o m , sowie die von FALKENHAGEN ist mit der Erfahrung iiber das Verh. 
der Normalstoffe unvereinbar. 16 Tabellen bringen das Zahlenmaterial. (Ztschr. 
physikal. Chem. 133. 305—49. Berlin, Univ.) K . W o l f .

J. Rinse, Dampfdruck, Dissoziation und Umwandlungspunkt von Quecksilbersulfid. 
Es wurde der Dampfdruck des Quecksilbersulfids von 330—651° bestimmt. Bei 
386° ±  2° u. 0,8 cm Hg schneiden sich die beiden Dampfdruckkurven fiir die roto 
u. die sehwarze Modifikation; unterhalb dieser Temp. ist die roto Modifikation die 
stabile, oberlialb die sehwarze. Dieser Umwandlungspunkt wurde noeh auf andere 
Weise nachgepruft, u. zwar durch Beobachtungen der Farbę u. durch Best. des spezif. 
Gew. nach Erhitzen auf verscliiedene Tempp. u. schnelles Abkuhlen. Wenn man rotes 
HgS in einem kleinen GefiiB auf 400° oder hoher erhitzt, so daB die Temp. in dem 
ganzen GefiiB konstant ist u. das Materiał nicht sublimieren kann, so sinkt das spezif. 
Gew. von 8,15 auf 7,69; der letztere Wert ist D. fiir das sehwarze HgS. Wenn schwarzes 
HgS schnell auf iiber 400° erhitzt wird, so andert sich die D. nicht. Die Farbanderung
rot ----->- sehwarz geht allmahlich vor sich bei Erhitzungstempp. zwischen 200 u:
300°; die rotę Farbę erscheint bei langsamem Abkuhlen wieder, auch wenn bis 380°

1 8 4 *



2 7 8 8 A a. E l e k t r o c h e m i e . T h e r m o c h e m ie . 1 9 2 8 .  I .

erhitzt worden war; bei sohnellem Abkiihlen bleibt jedoeli dio schwarze Farbę bestehen. 
Eine Probe rotes HgS 24 Stdn. auf 366° erhitzt, schnell abgekiihlt, hatte eine D. von 
8,01 u. fast schwarze Farbę. Rotes HgS 3 X 24 Stdn. auf 347° erhitzt u. schnell ab- 
gekiihlt, hatte eine I). von d =  8,03 u. schwarze Farbo. Diese Umwandlung unter- 
halb des eigentlichen Umwandlungspunktes erklart der Vf. mit der Theorie der Allo- 
tropie. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 47. 28—32.) G o t t f r i e d .

J. Rinse, Der Dampfdruck und die Dissoziation von Mercurijodid. Es wurden die 
Dampfdrucke von HgJ2 in dem Temp.-Intervall von 130°—347° gemessen. Aus den 
gefundenen Drueken kami man mit Hilfe der CLAPEYRONschen Gleichung Q/B  u. 
damit die Sublimations- u. Verdampfungsu>arme bestimmcn; da diese Rechnung aber 
nur dann erlaubt ist, wenn Q sich nicht mit der Temp. andert, was in dem yorliegenden 
Falle jedoch zutrifft, wurde die Rechnung ausgefiihrt durch Best. der Konstanten G 
in der Gleichung T l o g p  — — Qj It -\- G T. Diese Konstanto betragt 16,40 fiir die 
Sublimationskurve u. 21,23 fiir die Vordampfungskurve. Mittels dieser Werte wurde 
dio Sublimationswarme zu 20,0 kg/cal. u. die Yerdampfungswarme zu 15,1 kg/cal. 
gefunden; dio Differenz beider Werte (4,9 kg/cal.) ist dio Sehmelzwarme. — Verss., 
um die Dissoziation von H gJ2 zu bestimmen, wurden bei 500°, 550° u. 600° ausgefiihrt. 
Die Dissoziation von J 2 unter 600° ist zu ycrnachlassigen, sie betragt weniger ais 5%. 
Aus der Formel K  =  Pjjg X  P j 2/PHgJ2 =  P ji2/  PugJ2 bereehnet sich K  zu 0,01 bei 
500°, zu 0,05 bei 550° u. zu 0,14 bei 600°. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 47. 33 bis 
36.) G o t t f r ie d .

Maurice Leeat, Neue binare Azeotrope. X. Mitt. (IX. vgl. C. 1928. L 1371.) 
Es werden 192 Systeme untersucht, von denen sich 117 ais positive, 4 ais negative 
Azeotrope, 57 ais euzeotrop. erwiesen, bei 4 erfolgt chem. Einw. Zu erwahnen sind 
folgende positiye Azeotrope: Acetamid (Kp. 221,2): 35,5% -f- Phcnylessigester (228,75°): 
Kp. 209,6°; 40,2% -f- Athylsalicyat (233,7): 209,2°, 32,5% -j- o-Nitrotoluol (221,85): 
206,45°; ca. 55% +  p-Nitrotoluol (239,0°): 215,7°; o-Ńilroioluol: 92% +  Glycerin (291°): 
220,8; 9°/0 -Ą-Benzylalkohol (205,2°): 204,75°; 43% -[- Phenyla.thylalk.ohol (219,4°) 
217,6°; 88%  +  Phenylpropylalkohol (235,6°): 235,0°; p-Dibrombenzól (220,5°): 73% +
o-Nitrotoluol (221,85°): 218,0°; ca. 25% -f- Ch.loressigsa.ure (189,35°): 186,3°; 81% Nitro- 
benzol (210,75°) +  Athylbcnzoat (212,6°): 210,6°; Geraniol (229,7°): 60% +  Athyl- 
salicylat (233,7°): 228,5°; 3°/0 -\- Methylsalicylat (222,35°): 222,2°; ca. 17% -j- o-Nilro- 
toluol (221,85°): 220,8°; Methanol (64,72°): 55% +  Athylnitrat (87,68°): 61,82°; 75% +  
Methylisobutyrat (92,3°): 64,0°; 80°/0 Isopropylacetat (91,0°): 64,5°; ca. 70% -j- 
Methylcarbonat (90,35°): 62,7°; ca. 95% +  Isobutylformiai (97,9°): 64,6°; Athylalkohol 
(78,3°): 44% -f- Athylnitrat: 71,85°; 53% +  Isopropylacetat: 76,8°; ca. 45% +  Methyl- 
carbonat: 73,5°; 33% +  Methylpropionat (79,7°): 72,0°; ca. 83% +  Methylbutyral 
(102,65°): 78,0°; 67% +  Isobutylformiai (97,9°): 77,0°; ca. 3% +  Methylacetat (56,95°): 
56,9°; 37% Methylborat (68,7°): 63,0°; ca. 60% Isopropylalkohol (82,35°) -j- Iso- 
propylacetat (91,0°): 81,3°; 88%  Isobutylformiat (97,9°) -f- Isobutylalkohol (107,85°): 
97,4°; ca. 64% Butylalkohol (117,75°)+ Athylbutyrat (120,0°): 115,7°; 45% Glykol, 
(197,4°) +  Benzylacetat (214,9°): 186,5°. Von 4 eutekt. Systemen bestehen 3 aus 
Glycerin u. Isoamyl-, Phenyl- u. Benzylbenzoat, 1 aus Glykol -f- Isoamylbutyrat; 
alle 4 negativen Azeotropen enthalten eine phenol. Komponente (p-Chlorphenol oder 
Thymol). — In Systemen aus einem Salpetrigsaureester u. einem einwertigen Alkohol 
bildet sich durch doppelte Umsetzung stets der leichtest fliichtige Salpetrigsaureester. 
Auf dieso Weise werden einige aliphat. Nitrile leicht zuganglich; man braucht nur 
Isoamylnitrit mit Methanol, A., Propyl- oder Isopropylalkohol, Butyl-, Isobutyl- oder 
tert.-Butylalkohol oder Allylalkohol zu destillieren oder kurze Zeit zu kochen. (Ann. 
Soc. scient. Bruxelles. Serie B. 48. Nr. 1. I. Teil. 13—22.) O s t e r t a G.

Maurice Lecat, Der Azeotropismus in binaren Systemen aus Alkóholen und Estern. 
(Ygl. vorst. Ref.) Alkohole u. Ester bilden nach den bisherigen Erfahrungen stets posi
tiye Azeotrope; Ester konnen jedoch mit Phenolen negatiye Azeotrope liefern. All- 
gemein gilt fiir Alkohole u. Ester, daB dio azeotrop. Emiedrigung (<5) des Kp. fiir gleiclie 
Kp.-Differenz [A) mit steigendem Mol.-Gew. des Alkohols (u. damit fallendem Asso- 
ziationsgrad) abnimmt. Isomerie der Alkohole ist oline EinfluB auf die zahlenmaBigen 
Beziehungen zwischen Sn. A. Die Ester anorgan. Sauren liefern etwas zu groBe <5-Werte. 
Bei Methanol gilt: ( 5 =9  — 0,85 A +  0,033 A2 — 0,000485 A3; bei Athylalkohol
<5=7 — 0,63 A Ą- 0,0154 zł2 — 0,00005 zl3; fiir Propylalkohol u. Isopropylalkohol: 
<5 =  5 — 0,56 A 0,017 A2 — 0,00004 A 3; Allylalkohol gibt stets um 0,5—0,7° hóhere 
<5-Werte ais Propylalkohol; fiir Alkohole C4 ist <5= 3,5 — 0,475 A -j- 0,015 A2. Bei
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Alkoholcn 6'5 schneidet die <S-zl-Kurve die Koordinatenachsen bei ó0 — 2,5 u. A 0 =  9. 
Octanole u. Hexanole yerhalten sich annahemd ebenso. Bei Glykol sind die yor- 
handenen Daten nicht zahlreieh genng. Bei Glycerin gilt in grober Annaherung 
ó =  21 — 0,4 A -)- 0,0014zł2. (Ann. Soc. scient. Bruxelles Serie B. 48. Nr. 1.
II. Teil. 1—18.) Ostertag. ■

A,. K olloidchem ie. Capillarchemie.
Stuart W. Pennyćuick und R. J. Best, Kolloides Platin. III. Setne naiurliche 

Aciditat und seine Koagulation durch Sauren. (EL. vgl. P e n n y c u ic k , C. 1928. I. 307.) 
Die ph  der nach der friiher beschriebenenMethode hergestellten Pt-Sole liefi sich wegeri 
weitgehender Veranderungen des Kolloids nicht mit der H-EIektrode messen; mit der 
Chinhydronelektrode wurden fiir 9 reine Sole Werte zwischen 4,60 u. 4,28 erhalten. 
Bcim Stehen oder Kochen fallt die pji- Die Koagulation durch IICl, II^SO^ H N 03, 
Benzoesaure, Weinsdure, Salicylsaure, Bernsteinsaure u. Citronensaure erfolgt bei nahezu 
der gleichen pn (3,44—3,69); bei den organ. Sauren scheint jedoch die Koagulation 
viel langsamer zu verlaufen ais bei den 3 ersten Sauren. Die pn-Bestst. u. konduktometr. 
Titration der Sole mit den verschiedenen Sauren zeigt, daB bei der Koagulation keine 
Saure entfernt wird. Yff. erkliiren ihre Ergebnisse durch die Annahme, daC die Aciditat 
u. Leitfahigkeit der Pt-Sole auf der Existenz einer Saure, wahrscheinlich Platinsaure, 
in der Lsg. beruht, die sich bei diesen kleinen Konzz. ais starkę Saure verha.lt u. auch 
nach Koagulation des gesamten P t in Lsg. bleibt. (Journ. chem. Soc., London 1928. 
551—60. Univ. of Adelaide.) K r u g e r .

A. Boutaric und F. Banes, t)ber die Immunitat der dispersen Phase in kolloiden 
Losungen. Zur Entseheidung der Frage, ob die Anfarbbarkeit der toten im Gegen- 
satz zur lebenden Zelle durch die in der Mikroskopie iiblichen Farbemittel hervor- 
gerufen wird durch einen zugleich mit dem Zelltode eintretenden Ubergang der vor- 
handenen Kolloide aus dem Sol- in den Gelzustand, wurden Sole von Mastix, Areen- 
sulfid, Eisenhydroxyd, Aluminiumhydroxyd, Gold, Casein u. Albumin auf ihr Verh. 
gegeniiber einer Eosinlsg. gepriift. 50 ccm des Sols wurden mit 25 cem Eosinlsg. u.
1 ccm W. versetzt u. nach mehrstd. Stehen das Dispersionsmittel durch Ultrafiltration 
abgetrennt; der Eosingeh. des letzteren zeigte sich iiberall unyerandert. Wurde da- 
gegen das Kolloid vor der Ultrafiltration ausgeflockt, so sank die in der FI. verbliebene 
Eosinmenge auf die Hiilfte bis ein Viertel, ahnlich wenn das Kolloid ais Gel zugesetzt 
wurde. Bei Eisenhydroxyd u. Arsensulfid tra t keine Adsorption auf. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 186. 1003—05.) Ma r s s o n .

Erich Heymann, Die langsame Hydrolyse von Eisenchlorid. Mittels einer etwas 
modifizierten Ultrafiltration (Differentialultrafillraliori) wurde in verd. FeCl3-Lsgg 
wahrend der Alterung der Geh. an kolloiden Hydrolysenprodd. bestimmt; gleichzeitig 
wurde die Alterung mittels Leitfahigkeitsmessung verfoIgt. Frische FeCl3-Lsgg. stellen 
sich beim Altern bei niederer Temp. auf einen Gleichgewichtszustand hinsichtlich des 
Geh. an kolloiden Hydrolysenprodd. ein. Man findet den gleichen Geh. an kolloiden 
Hydrolysenprodd., wenn man zuvor bei hoherer Temp. Yóllig hydrolysierte Lsgg. bei 
niederer Temp. weiteraltert. Moglicherweise handelt es sich nur um scheinbare Gleich- 
gewichte, denn es ist nicht moglich, die Gleichgewichtseinstellung von der anderen 
Seite her zu bewirken, ohne daB irreversible Zustandsiinderungen der Micellen vor sich 
gehen; die bei hoherer Temp. entstandencn Hydrolysenprodd. enthąlten auch nach 
dem Weiteraltern bei tiefer Temp. weniger Cl ais die bei tieferer Temp. entstandenen. 
Eigenleitfahigkeit u. Cl-Geh. der kolloiden Hydrolysenprodd. werden im Verlaufe 
der Rk. kleiner. Hieraus wird gefolgert, daB Eigenleitfahigkeit u. Cl-Geh. der iń 
frisehen FeCl3-Lsgg. yorliegenden Hydrolysenprodd. bedeutend sein miissen. Die bei 
niedriger Temp. entstandenen Hydrolysenprodd. enthąlten mehr Cl ais die bei hoher 
Temp. (80°) entstandenen; auch sind sie grober dispers ais jene. — Die neueren Theorien 
von W ag n er (C. 1914. I. 1730) u. T ian  (C. 1921. III . 1491) werden diskutiert. Die 
Ergebnisse des Vfs. werden zu einer Theorie des Mechanismus der langsamen Hydro
lyse verarbeitet, welche zum Teil auf die alten Anschauungen von MALFITANO zuriick- 
greift. Es wird angenommen, daB sich unmittelbar nach dem Auflosen ein Hydrolysen- 
gleichgewicht einstellt. Das Hydrolysenprod. ist ein ziemlich chlorreiches Oxychlorid. 
Dieses verandert sich mit der Zeit (bei den yerschiedenen Tempp. in yersehiedener 
Weise) unter Bldg. yon chlorarmeren, grober dispersen Hydrolysenprodd., wodurcK 
eine Yerschiebung des prim. Gleichgewichts im Sinne einer fortschreitenden Hydrolyse 
bewirkt wird.
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Auf Grund der bei FeCI3 erlialtenen Erkenntnisse werden altere Bestst. des Hydro- 
lysengrades iihnlicher Salze (AlCU) diskutiert. (Ztschr. anorgan. allg. Cliem. 171. 
18—41. Frankfurt a. M., Inst. f. Kołloidforseh.) B l o c h .

Alfons Krause, Ober Eisenacełałc. (Roczniki Chcmji 7 (1927). 402—35. —
C. 1928. I. 1637.) W a j z e r .

A. Aubry, Die Adsorption. (Rev. gen. Teinturo, Impression, Blanchiment, Appret
6. 47—51. 159—65. — C. 1927. II. 1498.) S u v e r n .

Bhupendra Nath Ghosh, Die Adsorption von Wasserstoffionen und ihr Einflup 
auf die Quellung wid elektrische Ladung von Gelalim. Mit steigender [H'] nimmt die 
elektr. Ladung yon gereinigter Gelatine u. die Adsorption von H ’-Ionen in Lsgg. von 
HCl, IIN 03, H„SOa bzw. Trichloressigsaure dauernd zu, wahrend dic Quellung durch 
ein Maximum geht (bei pn =  •—-2,6). Bei H 2S04 sind Quellung u. elektr. Ladung ge- 
ringer ais bei den anderen Sauren (bei niedriger H'-Ionenkonz. ist die elektr. Ladung 
dieselbe). Zwischen (Juellung u. elektr. Ladung von Gelatine besteht danach keine 
Beziehung. Dagegen ist auBer bei hohen H 2S04-Konzz. die Oberfliichendichte der 
elektr. Ladung der adsorbierten Menge von H ’-Ionen proportional . Letztere laBt sich 
nach der LANGMUIRschen Adsorptionsgleichung bcrechncn. Unter der Annahme einer 
Adsorption von H'-Ionen durch die Gelatine wird eine der Gleichung von WlLSON u. 
WILSON (Journ. Amer. chem. Soc. 40. 886 [1918]) ahnliche Gleichung fur die (Juellung 
abgeleitet. Die Zuriickdrangung der (Juellung durch A. u. ahnliche Substanzen beruht 
wahrscheinlieh auf der Abnahme der DE. des Mediums. (Journ. chem. Soc., London 
1928. 711—19. London, Univ.) K r u g e r .

B. Anorganisclie Chemie.
Marcel Delepine, Reform der Nomenklatur der anorganischen Chemie. Vf. teilt 

die Beschlusse des franzos. Komitćs u. des internationalen Arbeitskomites auf den 
Jahresversammlungen (1921—27) der interalliierten Internationalen Vereinigung fiir 
reinc u. angewandte Chemie bzgl. der Beseitigung von Zweideutigkeiten u. Inkonse- 
quenzen in der Bezeichnung der Salze, der Sauerstoffsauren, der Hydrate, der Komplex- 
yerbb. etc. mit. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 289—300.) K r u g e r .

Griovanni Canneri, Fortschritte in der anorganischen Chemie. (Vgl. C. 1928. L 
2585.) Beendigung der Bcsprechung des neuesten Schrifttums. (Gioni. Chim. ind. 
appl. 10. 135—40.) G r im m e .

Edmund Brydges Rudhall Prideaux und Charles Beresford Cox, Selenoxy- 
fluorid. (Vgl. C. 1927. II. 402.) SeOF2 wird nach folgendem Verf. erhalten: 9—10 g 
SeOCl2 u. die 3-fache Gewichtsmenge AgF werden in einer Pt-Flasche gut gemischt, 
bis zum Beginn der heftigen Rk. erhitzt, die Rk. durch Kiihlen gemaBigt u. zwischen 
140 u. 200° in eine Pt-Vorlage destilliert. D. (Mittel) 2,67; Kp. ~124°; F. 4,6°. Glas 
wird schnell angegriffen. Mit Si02 entsteht fast quantitativ SiFd naeh der Gleichung
2 SeOF2 -f- Si02 =  2 Sc02 +  SiF4. Si wird in der Kalte etwas, beim Erwarmen leicht 
angegriffen unter Bldg. von SiF4, Se02 u. Se. Roher P entzundet sich in wenigen Se- 
kunden; S-Pulver wird in der Kalte nicht angegriffen; beim Erwarmen scheidet sich 
unter Gasentw. Se ab. Mit A. leicht misehbar, nicht mit CC14. — Lsgg. von Se02 in 
HF ahneln der Verb. SeOF2 in verschiedener Beziehung. Das Gemisch Se02 +  2 HF 
reagiert mit P noch heftiger ais SeOF2; die Heftigkeit der Rk. nimmt mit dem Se02- 
Geh. der Misehung zu. Die Umsetzung findet wahrscheinlich hauptsachlieh nach den 
Gleichungen: 6 (Se02 +  2HF) +  4 P = 4  P 0F 3 +  5 Se +  H2Se03 +  5 H20 u.
6 (Se02 -)- 2 HF) -j- 4 P =  4 PF3 -)- 3 Se -j- 3 H2Se03 +  3 H20 statt. Si wird unter 
Gasentw. angegriffen, S gibt beim Erwarmen, manchmal unter Entflammung, rotes 
Se. Monelmetall wird mit derZeit etwas angegriffen, wobeieineroteLsg., wahrscheinlich 
kolloides Se, entsteht. Die Vol.-Kontraktion bei den beiden Rkk.:

Se02 +  H 2F 2 — y  (Se02 +  2 HF) u. SeOF, +  HsO — y  (Se02 +  2 HF) 
ist sehr ahnlieh. — Die von P r id e a u x  u. MlLLOTT (C. 1926. I. 2311) angegebene 
Methode zur Analyse von HF-Se02-Gemischen wurde verbessert: Titration der ge- 
mischten Lsg. mit 1/10-n. Alkali bis zum p-Nitrophenolendpunkt, der kurz vor den 
Na»F2 u. NaHSe03 entsprechenden Punkt fallt (F  ccm), Zusatz yon etwas mehr ais 
2/a V ccm Vio-n- AgN03-Lsg. u. Alkali bis zum Wiedererscheinen der Gelbfarbung, 
Abfiltrieren des Ag2Se03 u. Titration des Filtrats mit Vio‘n - Alkali in Ggw. von Phenol- 
phthalein. (Journ. chem. Soc., London 1928. 739—45. Nottingham, Uniy.) K r u g e r .
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A. Boutaric, Die Edelga-se der Atmosphare. Zusammenfassende Abhandlung iiber 
Vork., Atomstruktur u. techn. Verwendbarkeit der Edelgase. (L a  Naturę 19 2 8 . I. 
410—15. Dijon.) L e s z y n s k i .

C. J. van Nieuwenburg und H. J. Zylstra, Untersuchungen iiber das Einstoff- 
system S i02• I. Mitt. Dilatomelrische Messungen an Tridymit und Crislobalit. Be- 
kanntlich existieren wenigstens 7 yerschiedene krystallisierte Modifikationen yon 
festem Si02: a- u. f}-Qmrz, cc- u. /J-Crislobalit u. a-, /?- u. y-Tridymit. a-Quarz ist 
stabil von den tiefsten Tempp. bis 575°, /i- Quarz von 575—870°, y-Tridymit von 
870—1470° u. ^-Cristobalit von 1470° bis zum F. von Si02 (1710°). Ferner liegt ein 
Umwandlungspunkt a — y  /?-Cristobalit in dem unterkiihlten metastabilen Cristo-
balitfeld bei 200—275° u. noch zwei Uinwandlungspunkte a ----y  /J-Tridymit bei
117° u. f i ----y  y-Tridymit bei 163° in dem metastabilen Fold von Tridymit. Gegen
diese Trennung der Stabilitatsfelder des Quarzes, Tridymites u. Cristobalites ist 
sebon von versehiedenen Seiten Einspruch erboben worden. Bei der Unters. des 
Systems kommt es hauptsachlich darauf an, die einzelnen Komponenten sicher von- 
einander unterscbeiden zu kónnen. Fiir den Quarz bietet dies keine Sehwierigkeiten; 
die sebarfe Unterseheidung von Tridymit u. Cristobalit ist bis jetzt noeb sehr unsieher. 
Es werden anschlieBend die einzelnen Methoden zur Unterseheidung der beiden Sub- 
stanzen krit. besproehen. Die 'Vff. kommen zu dem Resultat, daB keine der bis jetzt 
benutzten Methoden iiber die notige Genauigkcit yerfiige. — Nach Ansicht der Vff. 
bietet nur die Best. der Vol.-Anderungen bei den Umwandlungsanderungen mittels 
dilatometr. Methoden dio Móglichkeit sicherer Resultate. Verss., bei fein gepulvertem 
Materiał Fl.-Dilatometer zu benutzen, enviesen sich bei Tridymit ais nicht móglich, 
da dessen Dichteanderungen bei seinen Umwandlungspunkten zu klein waren ( <  0,2%). 
Es wurde dann ein Ofen konstruiert (s. Original), in dem die bei der Erhitzung der 
Substanzen eintretende Volumanderung auf einen (Juarzstab iibertragen wird u. 
dessen Bewegungen genau beobaehtet werden kónnen. Mit diesem App. bestimmten
Vff. die einzelnen Uinwandlungspunkte mit Sicherheit zu a ----y  ^-Cristobalit bei
220° ±  5°, a ----y  ^-Tridymit bei 100° ±  7°, /? — y  y-Tridymit bei 141° ±  7°. Es
ist auch moglicli, halbquantitativ in Misehungen den Geh. an Cristobalit u. Tridymit 
abzuschatzen durch Vergleich der fiir dio Gemische gefundenen Werte fiir die Be- 
wegung des Quarzstabes mit der von den reinen Komponenten verursachten. (Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 4 7 . 1—12.) GOTTFRIED.

L. Berg, Das LithiumcJdorat und seine Hydrate. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. 
[russ.] 59  [1927], 1093—1103. — C. 1927 . II. 1591.) R o ll .

W. Kuczyński, Untersuchungen iiber die Aujlomngsgeschuńndigkeit des Aluminiums. 
Vorlaufige Mitt. iiber die Auflósung des A l in 1,5-n. HC1 in Ggw. yon KN03 u. KC103. 
Der Salzzusatz yermindert die Lósungsgeschwindigkeit. Elektrolyt. mit K 2Cr20 7 
oxydierte Al-Platten zeigten bei Einw. der HC1 eine órtliche Korrosion. (Roczniki 
Chemji 7 [1927]. 397—401. Posen, Uniy.) W a j z e r .

L. Wasilewski, Untersuchungen uber die Zersetzung der Aluminiumerden. Bei der 
Zers. von Ton u. Kaolin durch (NHjoSO. entsteht bis 357° NH, -HSO,i u. AlNHj(SO,,)2. 
Zwischen 420—450° %vird NH3 bzw. (3Sftl.,)2S04 aus dem Alaun yerjagt, so daf3 bis 
360° ca. 0,5% NH3 oxydiert werden u. aus den Zers.-Prodd. Alaun gewonnen worden 
kann, wahrend bei 450° ca. 9% NH3 oxydiert werden u. nur A12(S04)3 erhalten wird. 
Die Zers. variiert nach der Beschaffenheit des Tons, wobei starker Fe2Ó3-haltige leichter 
u. schneller NH3 in Freiheit setzen. (Przemyśl Chemiczny 12 . 40—48.) W a j z e r .

L. Wasilewski und S. Mantel, Beitrag zur elektrólytischen Enteisenung der Alu- 
miniumsalze. Verss. zur elektrolyt. Abscheidung von Eisen aus Aluminiumammon- 
alaun auf Eisen- oder ićwp/erelektroden waren erfolglos. Mit (2«ccA'.si7ierkathoden 
konnten Lsgg., die bis 3 mg Fe20 3 auf 100 g A120 3 enthielten, von Eisen gereinigt 
werden, wobei das Eisen in Hg gelost wurde. Die Stromausbeute ist vom Eisengeh. 
des Quecksilbers (bis 1% Fe) unabhangig. Das Quecksilber lóst das elektrolyt. ab- 
gesehiedene Eisen auch dann, wenn in der Lsg. nur Fe-Kationen yorhanden sind. 
Es wird angenommen, daB das Eisen in Quecksilber eine kolloidale Lsg. bildet. 
(Przemyśl Chemiczny 1 2 . 48—52. Warschau, Chem. Forschungsinst.) W a j z e r .

L. Rolla und L. Fernandes, Ober die Fraktionierung von Gemischen von Neodym 
und Samarium. Vollstandig <Sm-frcies Nd laBt sich durch fraktionierte Krystallisation 
der festen Lsgg. der Mg- u. Mn-Doppelnitrate der seltenen Erden gewinnen. (Atti 
R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 7. 370—72.) K r u g e r .
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G. Agde und F. Schimmel, Beitrdge zur Kennlnis der Vilriolherstellung. UL TJnter- 
suchungen iiber das System Zinkvitriol-Schvx.felsaure-Wasser, (II. vgl. A g d e  u . B a r k - 
HOIT, C. 1927. I. 2967.) In gleicher Weise wie boim Kupfervitriol wurde nun beim 
Zinkuilriol das Existenzgebiet in saurer Lsg. in Abhangigkeit von der jeweiligen Salz- 
u. Saurekonz. einerseits u. der Temp. andererseits erforscht.Die Lóslichkeitsisothcrmen 
wurden bei —10°, 0°, +10°, +20°, +30°, +39° festgestellt, die Werte sind in Tabellen 
u. Schaubildern niedergelegt. Auch die Umwandlungspunkte von ZnS04 ■ 7 HaO in 
ZnS04 • 6 H20  sind angegeben, die Moglichkeit einer Ausbeuteerhóhung durch Aus- 
nutzung der Loslichkeitsernicdrigung bei hohen Sauregehalten ist graph. dargestcllt. 
Die Ausbeute betragt bei einem Temp.-Gefalle von 30° 50,5 g ZnS04 • 7 H20  gegeniibcr
12,5 g bei Abkiihlungskrystallisation einer neutralen Lsg. (Ztschr. angew. Chem. 41. 
340—41. Darmstadt, Techn. Hochsch.) B l o c h .

Tadeusz Oryng, Ober die Reaktionen zmschen Arseniten und Permanganat in 
saurer Losung. (Roczniki Chemji 7 [1927]. 334—44. — C. 1927. II. 1114.) W a j z e r .

F. M. Jaeger und P. Koets, Ober Komplexsalze des Kobalts mit neunwertigen 
Ionen. Wenn man auf Praseo-, bzw. Violeodiathylendiamindichlorokobaltichlorid oder 
auf Diathylendiaminchloroaquokobaltisulfat eine dreiwertige Pseudobase B mit drei 
gleichwertigen NH2-Gruppen einwirken liifit, so besteht die Moglichkeit, daB drei der 
Co-haltigen Komplexe durch 2 Moll. der Pseudobase B in solcher Weise gebunden 
werden, daB dabei Salze eines neuen Typus von komplexen Ionen gebildet werden, 
welche der Formel I. oder auch II. entsprechen. In diesem Falle sind die komplexen 
Kationen voraussichtlich neunwertig. — Salze des erwahnten Typus, worin die Base 
koordinativ dreiwertig wirkt, wurden in der Tat gewonnen bei Einw. einer Lsg. des 
Triaminotriathylamins, N(CH2-CH2-NH2)3 [abgekiirzt Triam], auf die genaimten 
Praseo- (Violeo-) oder Chloroaąuosalze. Diese Salze sind von Interesse wegen der sehr 
hohen Ladung ihrer Kationen u. vor allem wegen des Umstandes, daB eine ungerade 
Zahl der Co-haltigen Komplcxe zu ihrer Bldg. gekuppelt werden muB. Stets wurde nur 
ein einzelncs Salz erhalten, welehes unter keinen Umstanden in Spiegelbildformen 
gespalten werden konnte. Wahrscheinlich kommt daher dem neunwertigen łon (III.) 
dio zweite Formel zu, es muB ais Deriy. der tran s-K o n fig u T a tio n  des benutzten Di- 
athylendiaminkobaltisalzes aufgefaBt werden.

I. |(En)jCo:B*Co|=. B:Co(En),j II. |[fio(En),],l III. (Co,

1V- X* Y' | C" 3 1 CI’ VL l C° -lT S » « )i,1S0'>> +  8H" °!
VII. jCo(En)8!8(S04)3 +  2H20  i x _ f Co (Eu)o l C1IS 10h j0
VIII. |Co(Triam)3}(S04)3 +  2H20  ' (Triam),J (S04)3

X. jCo(En)3j2 +  5HsO XI. { C o , ^ ^ }  (NOa)0 +  4HaO

«  +  «H.°  ™ L h A !  d-(C,06IIJs +  3H>° 
Triaminotridthylamin; /S-Bromathylphthalimid wird durch Erhitzen mit NH3 bei 

nielft iiber 150° in Triphthalyltriaminotridthylamin, [C6H^(CO)2N • Cif2 • CH2]3N, F. 187°, 
ubergefiihrt u. dieses mit starker HC1 auf 150° erhitzt; Kp.J5 114°. — N(CH„'CH2- 
NH2-HC1)3, hexagonal-bipyramidal. — S a l z e  d e s  T y p u s  IV. Chlorid, aus V. 
u. wss. Triaminotriathylaminlsg. auf dem Wasserbad; glanzende Krystalle u. blutrote, 
rhomb.-bisphenoid. Nadeln oder Saulen; von der Farbę der gewóhnlichen Luteosalze; 
enthalt 6 H 20 ; daraus mit Na J  das orangefarbige Jodid, ist wasserfrei. (Nebcnprod.: 
Triathylendiaminkoballijodid +  H20; rhomb.-bipyramidal.) — Hexadthylendiamin- 
ditriaminotriathylaminlrikobaltisulfat (VI.); aus Diathylendiaminehloroaąuokobaltisulfat, 
Triaminotriathylamin u. Ag2S04; braunrote, glasglanzende Krystalle von oktaedr. 
Habitus, rhomb.-bipyramidal. Daneben entstehen Jlisehkrystalle von Trialhylen- 
diaminkóbaltisulfat (VII.) mit etwas Ditriaminotriathylaminkobaltisulfat (VIII.). — 
Wird eine ungeniigende Menge Ag2S04 angewendet, so bilden sich auch oft Krystalle 
von hellerer Farbę, welche noch ionogenes Chlor enthąlten, wie das Chlorosulfat IX., 
glanzend steile Rhomboeder, ditrigonal-skalenoedr. — Beim Behandeln von Tri-
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athylendiaminkobaltisulfat mit der berechneten Menge Ag2S04 erhalt man ein mit 
obiger Verb. isomorphes Chlorosulfat der Zus. X., ebenfalls ditrigonal-skalenoedr. 
Krystalle. — Durch doppelte Umsetzung des Sulfats der Triaminotriathylamin- 
-En-Base mit Ba-Salzcn wurden noch gewonnen das Niłrat XI., rotbraune, monoklin- 
prismat. Krystalle, das Perchlorat XII., langprismat. oder tetraedr, entwiekelte, 
rhomb.-bipyramidale Krystalle, das Dithionat mit 18 H20, gelbbraune, triklin-pina- 
koidale, spróde Krystalle; ferner das Rhodanid, mkr. braunrote, wl. Blattehen, das 
Chlorat, dunne, 11. Nadeln, u. Jodat, letzteres ais harzartige M. Das Jodid u. Silber- 
d-tartrat lieferten ein Jodolarlrat XIII., braunrote, monoklin-sphenoid. Krystalle. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 347—69. Groningen, Reiehsuniy.) B l o c h .

F. M. Jaeger, Uber racemische und optisch-aktive a.-Phenanłhrolindiathylendiamin- 
kobaltisalze. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 170. 370—86. — C. 1926. II. 1001.) B l o c h .

G. Scagliarini und fi. Brasi, Additionsnerbindungen zwischen Halogeniden zwei- 
wertiger Metalle und organischen Basen. V. (Vgl. S c a g l ia r in i  u . T a r t a k i , C. 1927.
I. 977.) HgClv HgBr2 u. HgJ2 bilden mit Hexamethylentelramin in Acetonlsg. je nach 
der Konz. folgende Additionsverbb.: 2 lIgCl2• G!iHl2Ni ; 3 HgCl2-2 CJI12N.; HgBr,- 
2GeHn Nt ; H g B r .-C ^ N ,;  IIgJ2-GeII12Ni; 3 HgJ2-2 OeH12Nt.

V e r s u c h e .  Bei Zusatz einer k. gesatt. Lsg. von Urotropin in Aceton zu einer 
k. gesatt. Lsg. von HgCl2 in Aceton scheidcn sich zuerst kleino weifie Krystalle von
3 HgCl2-2 C6Hi2N.,, darauf bei 'Oberschufi yon Urotropin seidig glanzende Nadeln von 
2 HgCl2-CeH12N4 ab. — HgBr2 • 2 C6H12N4: Eine k. gesatt. Lsg. von 2 Moll. Urotropin 
in Aceton wird mit einer k. gesatt. Lsg. yon 1 Mol. HgBr2 in Aceton yersetzt; diinne 
seidig glanzende Tafeln. HgBr2-C8H12N4: ebenso mit aąuimolaren Mengen; kleine 
Nadeln. — H gJ2 • C„H12N.1: Mischen der k. gesatt. Lsgg. von Urotropin bzw. HgJ3 
in Aceton; weifie Nadeln. 3 HgJ2• 2 CeH12N4: Feingepulyertes HgJ2 wird mit einer 
zum Yerbrauch des H gJ2 ausreichenden Menge einer k. gesatt. Lsg. von Urotropin in 
Aceton geschiittelt; sehr kleine, strohgelbe Krystalle. (Att. R. Accad. Lincei pEloma], 
Rend. [6] 7 . 411—13. Bologna u. Ferrara, Univ.) K r u g e r .

N. Parravano und G. Malquori, Die Reduktion von Silbersułfid mittels Kóhlen- 
stoff. Yff. bestimmen die S-Spannung von Ag2S  nach der friiher beschriebenen Methode 
(C. 1928. I. 2071) u. finden bei 1015° 4 mm Hg, bei 1050° 7,5 mm Hg. Fur das Vor- 
haltnis p s jp c s2 ergibt sich nach einer dynam. Methode (Zers. eines Ag2S-Graphii-Ge- 
misches im N2-Strom) bei 1015° 0,113, bei 1050° 0,188 u. daraus pcs? =  35,6 bzw.
39,6 mm Hg. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 7. 367—69. Rom, Univ.) K ru .

Duboin, Uber die Synthese des krystallisierten Tenorits, des Boteisensteins und des 
Kobalłooxyds. Der Tenorił, CuO, wird dargestellt durch Eintragen yon CuO in geschmol- 
zenes KF oder durch Eintragen von CuCl2 in ein Gemisch yon geschmolzenem KF u. 
KC1 u. 3—4-std.Erhitzen auf Rotglut. Nach dem Auslaugen erhalt man schone Krystalle 
von CuO. D.„ 6,3. Trikline, pseudomonokline Prismen. Das CoO ist in geschmolzenem 
KF wl. Man erhalt es auf analoge Weise wie das CuO entweder aus CoO oder aus 
KF- CoF, in schonen Octaedern oder Wurfeloctaedern. D .0 6,05. Fe203 erhalt man 
durch Eintragen eines bereits geschmolzenen Gemenges yon KF, KHF2 u. FeCl2 in 
eine Schmelze von KF u. langsamen Zusatz yon KC1. D .0 5,16. Rote Lamellen. Mit 
dieser Methode erhalt man die Oxyde in bemerkenswert schonen Krystallen. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 1133—35.) E n s z l in .

G. Fowles, Die Einwirkung von Kupfer auf Schwefelsaure. (Vgl. D r u c e , C. 1928.
I. 1842.) Yf. wendet sich gegen die Ansieht, dafi aus Cu u. H2S04 primar H freigemacht 
werden soli, da er nie in den Rk.-Prodd. gefunden wird. Aueh ist die BIdg. yon H2 
nicht mit dem Vorhandensein yon Cu2S in Einklang zu bringen, da in einem H ent- 
wickelnden System in Ggw. yon Cu2S sofort grofie Mengen H2S entweichen. Bei der 
Einw. von Cu auf H2S04 treten folgende Gleichungen in Kraft. Cu H„S04 =  
S02 +  H 20  +  CuO, 4 Cu +  S02 =  Cu2S +  2 CuO u. Cu +  CuS04 =  Cu2S0;. Die 
S02 wird durch das Cu„S weiter reduziert: Cu2S +  H2S04 =  Cu„S04 +  H2S, H 2S +
H2S04 =  2 H20  +  S02 +  S u. S +  2 H2S04 =  2 H20  +  3 S02. ‘ Aueh das Cu2S04
reduziert noch Saure: Cu2S04 -f- 2 H 2S04 =  2 CuS04 +  S02 -f- 2 H20. (Chem. News 
136. 257—59.) ’ ” E n s z l in .

G.Malęiuori, Thermische Dissoziation des Cadmiumnilrats. Messungen des Vf. 
ergaben, dafi sich Cd(N03)2 bei 325° zers. entgegen den Angaben yon W a s s il j e w  
(Journ. Russ. Ges. 42 [1910]. 562), der den Zersetzungspunkt bei 360° gefunden hat. 
Tensionsmessungen fiihren zu dem yollkommenen reyersiblcn Gleichgewicht:

2 Cd(N03)2 2 CdO +  4 NO„ +  0 2 .
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Aus den Dampfdruckwertcn erhiilt man durch Extrapolation eine Zers.-Temp. von 
318°, die in guter Dbereinstimmung mit dem oben angegebenen Wert steht, der aus der 
Erhitzungskurve gefunden war. Irgendwelchc bas. Salze bildcn sich bei dem therm. 
Zerfall nicht. Nach der bekannten NERNSTschen Formel wurde dic Zersctzungswarme 
zu 5 =  55881 cal bereehnet. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 7. 249 
bis 250.) G o t t f r ie d .

Fr. Fichter und Samuel Herszbein, Ober Slannidichloriddiacelał und venvandte 
Salze. Das von FlCHTER u. R e ic h a r t  (C. 1 9 2 5 .1. 589) kurz erwahnte Slannidichlorid- 
diacetat, SnCl2(CH3-C02)2 (I), wurde nochmals untersucht, besonders im Hinblick auf 
die von GlUA u. MONATH (C. 19 2 7 . II. 2658) beschriebenen u. ais Komplexsalze auf- 
gcfaBten Ti-Verbb. Zur Darst. IiiBt man 40 g SnCl4 zum Gemisch von 40 g Eg. u. 5g 
Acetanhydrid tropfen u. dest. einen Teil ab, alles unter Feuehtigkeitsabschlufi. Stange- 
lige Krystallchen. Ausbcute 10 g. Analyt. Unters. wird beschrieben. Mol.-Gew.-Best. 
kryoskop. in Eg. — Wahrend I in trockener Atmosphare bestandig ist, zerfliefit es an 
der Zimmerluft unter Nebelbldg. u. Abspaltung von Essigsaure zu einem Sirup. Nach 
einigen Tagen Gewichtskonstanz, Zunahme ca. 10%. Stimmt jetzt etwa auf SnCl2(CH3- 
CO.,) (OH) -f- 4 H20, doch ist die Formel ganz hypothet. — Lcitet man HC1 iiber I, 
so zerflieBt es, u. bei 65° unter 50 nim yerfliiehtigt sich alles in Form von SnCI., u. Eg.
— In Pyridin lost sich I unter Erwarmung yoriibergehend, dann fallt — yollstiindig 
beim Erwdrmen — das bekannte Slannichloridpyridin, SnCl.,, 2 Py, ais amorphes 
Pulver aus, vermischt mit etwas Zinnsiiure. — Bldg. u. Umsetzungcn von I entsprechen 
folgenden Gleichungen:

Sn014 +  2 CH3 CO,H ^  SnCl2(CH3-C02)2 +  2 HC1,
SnCl2(CH3-CO.,)„ +  HsO =  SnCl„(CH3-CO,) (ÓH) +  CH3 -CO„H,

2 SnCl2(CH3 ■ C02)s+  2 Py=  SnCl4, 2 Py +  Sn(CH? • C02)i — y Sn(OH)4+  4 CH3 ■ COaH.
I ist monomolckular. Anhaltspunkte fiir die Auffassung ais Komplexverb. fehlen. 

Die Verdrangung von HC1 durch CH3-C02H ist durch W.-AusschluB, Eg.-tJberschuB, 
Fliichtigkeit des HC1 u. groBe Loslichkeit desselben in Eg. hinreichend erklart. Analoge 
Falle sind bekannt. Ferner schlieBt sich I ungez\vungen den von E l o d  u. KOLBACH 
(C. 19 2 7 . II. 1556) beschriebenen Verbb. Sn0(CH3•C02)2, u. SnCl2(0 „C-C0 2NH ,)2 +  
HaO an. — Ameisen- u. Chloressigsiiure gaben mit SnCl4 keine krystallisierten Prodd. 
Dagegen liefert Propionsiiure wie oben ein krystallisiertes, hygroskop. Stannidichlorid- 
dipropionat, SnCl2(C3H50 2)2. Ferner wurde durch Eintropfen von SnCl4 in frisch dest. 
Buttersiiure u. teilweises Abdest. wenig krystallisiertes StannidicJiloriddibutyrat, 
SnCl2(C4H70 2)2, erhalten. Verss. mit Isovaleriansaure u. aromat. Sauren waren erfolglos. 
(Hely. chim. Acta 11 . 562—67. Basel, Univ.) LlNDENBAUM.

F. Krauss, Zur Chemie des Iłutheniums. Besprochen werden das Verh. des 
Ruthenium( VIII)oxyds gegeniiber Halogenim^sersloffsauren (Salzsaure), die Halogeno- 
(chloro)verbb. des Ru u. die Red. der Verbb. des dreiwertigen Ru u. dereń Lsgg. Nach 
dem heutigen Stand der Kenntnisse nimmt der Vf. folgendes an: 1. Bei der Behandlung 
des Ruthenium(VIII)oxyds mit konz. HC1 geht das Ru allgemein in die dritte Wertig- 
keitsstufe iiber. Die zunachst entstehende Lsg. enthiilt jedoch von der Rk. noch Chlor 
u. vielleicht auch RuCle", so daB aus ihr Salze des vierwertigcn Ru gewonnen werden 
kónnen. — 2. Wird die Lsg. einige Małe mit HC1 abgeraucht oder reduziert u. dann mit 
HC1 aufgenommen, so enthalt die Lsg. das Ru vollstandig oder zum mindesten weit 
iiberwiegend in der dritten Wertigkeitsstufe, so daB aus ihr Pentahalogenosalze oder 
andere Verbb. des RuIU erhalten werden. Oxydiert man die Lsg., so gewinnt man 
wieder Salze des vierwertigen Metalls. — 3. Eine Lsg. des nach KRAUSS u. KUKENTHAL 
(C. 19 2 4 . I. 1347) hergestellten Rutheniumhydroxyds enthalt einen geringen Teil 
Chlor bzw. RuCl0" infolge der leichten Oxydierbarkeit dieses Stoffes. Raucht man einige 
Małe mit HC1 ab u. nimmt mit dieser wieder auf, so wird eine Lsg. gewonnen, die mit 
der nach 2. hergestellten ident. ist. — 4. In  der wasserhellen oder hellgelbbraunen Lsg. 
ist das Ru zweiwertig, u. 5. in der blauen einwertig. — 6. Die Frage, ob in der durch 
Behandeln des Ruthenium(VIII)oxyds mit konz. HC1 entstehenden Lsg. RuC16" neben 
Chlor yorlianden sind oder nicht, ist noch nicht geklart. (Ztschr. angew. Chem. 41. 
413—18. Braunschweig.) B l o c h .

0. Mineralogische und geologische Chemie.
Rene van Aubel, Die Radioahtwitat und das Alter der Erde. Zusammenfassende, 

allgemein yerstandliche t)bersieht iiber die yerschicdenen Methoden zur Altersbest.
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dor Brde. Nąpli einer kurzeń Einleitung wird zuerst die Heliummethode besproohen, 
dann die sog. Bleimethode u. selilieBlich die Altersbest. mittels der hauptsachlich im 
Turmalin, Glimmer u. FluBspat auftretenden pleochroit. Hofe. (Rev. gen. Sciences 
pures appl. 39 . 206—13.) Go t t f r ie d .

M. Seebach, tlber Facełtierung von Edelsteinen auf chemischem Wege. Die techn. 
Anwendbarkeit der Atzung von naturlichen u. kiinstlichen Edelsteinen mit einem 
geeigneten Losungsm. wird besproohen. Dadurch entsteht ein Ldsungskórper mit 
gesetzmilBig begrenzten Flachen, dessen Gestalt von der Natur des Krystalls, des 
Losungsm., von der Einw.-Temp. u. yon der Dauer der Einw. abhangt. Mit Edel
steinen erhiilt man Kórper mit glatten Oberflachen, die infolge der Innenreflexe, die 
an den gekrummten Flachen entstehen, eigenartige opt. Wrkgg. zeigen. Die Vorzuge 
sind beąueme u. rasche Herst., genaue krystallograph. Orientierung des bearbeiteten 
Steins, was fiir die opt. Wirksamkeit, besonders bei Farbsteinen, von gróGter Be- 
deutung ist. Die Losungskorper von Korund in KHSO., besitzen Rhomboederform 
mit gekrummten Flachen. (Deutsche Goldschmiede-Ztg. 2 8  [1925]. 159—63; Neues 
Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1 9 2 8 . I. 73—74. Ref. A. Rosch.) E n s z l in .

Cr. K. Feldmann, Ober einige Spharolithbildungen von Kieselsduremodifikationen 
von Orube „Oelber Fluf}“ (friiher von Fermier). Kleine Spharolithbldgg. von Quarzin 
u. Quarz wurden in Biotit u. Cummingtonitschiefer in der Grube „Gelber FIuB“ ge
funden. Andere bilden krustenfórmige Ausschcidungen auf dem Schiefer. Sie sind 
radialstrahlig u. konzentr. zonar gebaut. Vf. glaubt, eine neue Modifikation yon Si02 
yor sieli zu liaben. (Buli. des Geolog.-Mineralog. Vereins beim Berginst. zu Ekaterinos- 
lav 2 [1926]. 4—8 ; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont., 1 9 2 8 . I. 96—97. Ref. 
P. T s c h ir w in s k y .) E n s z l in .

Mieczysław Dominikiewicz, Uber die Struktur der Feldspate und Glimmer. Vf. 
sieht ais fundamentalen Bestandteil der Feldspate u. Glimmer den Kaolinkem an. 
Die Kieselsiiure der Feldspate ist an die Aluminatseite des Kerns gebunden, ent- 
sprechend das K-Silicat im Orthoklas. Die Entstehung der sauren Glimmer aus alkal. 
Feldspaten wird durch stufenweise Substitution der Alkalisilicatgruppen durch 
H-Atome erklart. Ferner werden durch Substitution der SiO-Gruppen in Natrolith- 
radikalen durch MgO u. Mg-Silicat die Biotite abgeleitet. (Roczniki Chemji 7 [1927]. 
345—56.) W a j z e e .

Ch. Mauguin, Untersućhung der nicht fluorhaltigen Glimmer mittels Jimitgenstrahlen. 
In einer friiheren Arbeit (C. 19 2 7 . II. 2146) hatte der Vf. durch Róntgenunterss. fest- 
gestellt, daB man sich die Glimmer aufgebaut denken kann aus elementaren Schichten 
von der Dickc dml ~  10 A. Eine solche Schicht entsteht durch unbestimmte Wieder- 
holung einer Gruppe von Atomen, „dem krystallinen Motiv“ , auf Grund von Trans- 
lationen eines ebenen rhomb. Netzes, dessen Diagonalen gleich a u. b sind, wobei 
a : b =  l : ] /3  ist. Die aufeinanderfolgenden Schichten sind im allgemeinen ident.;
jede geht aus der yorhergehenden durch die Translation c heryor (c ist _L b, bildet 
mit a einen Winkel von etwa 100°). Ausnahmen machen Muskovit, Margarit u. Biotit. 
Bei den ersten beiden sind die Schichten nur zu je zweien ident.; um die Koinzidenz 
der Atome einer Schicht mit denen der darunterliegenden Schicht zu yerwirkliehen,
muB man die Translation c mit einer Spiegelebene entlang (0 10) kombinioren. 
Beim Biotit ist der Parameter von [0 1 0] nicht gleich 6, sondern 6/3. Aus den Di- 
mensionen der Elementarzelle, der D. u. der prozent. Zus. des Mincrals kann man die 
Anzahl der Atome berechnen, die das Gitter aufbauen. Bei samtlichen nicht fluor
haltigen Glimmern wurde nun, abgcsehen von der sonstigen chem. Zus., jedesmal
12 Atome Sauerstoff gefunden. Wiihrend die Zahlen fiir die anderen Atome 
schwankten, blieb diese fiir den Sauerstoff in allen Fallcn konstant. Es scheint daher 
so, daB die Sauerstoffatomc in dor Glimmergruppe gewissermaBen das Grundgitter 
bilden; die elektropositiven Atome lagern sich in die yerbleibenden Zwischenraume 
ein u. zwar auf eine Art, die nicht immor die gleiche ist, wie neuere Unterss. zweifellos 
ergeben haben. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 6 . 879—81.) G o t t f r i e d .

L. Tokody, t)ber die Krystallstruktur des Chromits von Tiszafa (Tiszomcza, Komitat 
Krassó-SzórŁny, Ungam). DEBYE-SCHERRER-Aufnahm e eines Chromites v o n  T iszafa  
e rgab  k u b . S t r u k tu r  m it a —  8,05 A. R au m g ru p p e  Oft7 m it w ah rsch e in lich  8 M oll. 
in  d e r B asis. E in e  n a h e re  D iskussion  e rg ab , daB d ie  In te n s ita tsv e rh iil tn is se  d e r  D ia- 
g ram m e sich  m it d e r M a g n e tits tru k tu r  e rk liiren  lassen . E s  w urde  bei d en  B erechnungen
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angenommen, daB sich. die O-Atome wie bei dem Magnetit in den Speziąllagen 7/8 7/s 7/s 
befinden. Analyse des anscheinend nócli mit Serpentinresten verunreinigtcn Materials 
ergab folgende Werte: FeO 25,94, Cr20 3 54,22, MgO 9,77, A120 3 2,29, MnO 0,94, TiO, 
0,68, Si02 6,16, HoO 0,09%- (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67 . 338—39.) G o t t FR.

B. GoBner und F. MnBgnug, Vergleićhende rontgenographische TJntersuchung vcm 
Kalhiatronsilicaten. Untersucht wurden Gehlenit, Melilith u. Sarkoliłh nach dem 
Drehkrystallyerf.; von Melilith wurde auBerdem eine LAUE-Aufnahme zur Nach- 
priifung der Klassenzugehorigkeit angefertigt. Drehrichtungen fiir Gehlenit [100], 
[110], [001], [101]. Die Dimensionen des tetragonalen Elementarkórpers sind: 
a = l l , l l ,  c = 5 ,0 6 A . a: c — 1:0,455. Die Nichtiibereinstimmung dieses Achsen- 
yerhaltnisses mit dem von Des Cl0IZEAUX (a : c =  1:0,643) erklart sich aus 
verschiedener Wahl der Grundflache. Die Flachę (110) von Des CLOIZEAUX 
wird von den Vff. ais (100) angesehen. — Die Basis ist zentriert mit 4 Moll. in 
der Elementarzelle. Die Vff. fassen den Gehlenit ais Si04Ca-A120 3 mit isomorpher 
Vertretung SiMgAl, auf; die Grenze der Mischbarkeit ist erreicht, wenn etwa 
Va A120 3 durch SiÓ3Mg ersetzt ist. Mogliche Raumgruppen: Dih1— Dih7, Dih° — 

u. DiA15. — Elementarkorperdimensionen des Melilith: a — 11,12 
c =  5,09 A, a: c =  1: 0,458. Eine Analyse yon Melilith aus Vesbith am Vesuv ergibt 
folgende Zus.: Ca0-(0,527 Si03Ca-Si0sMg +  0,069 Si03Ca-Si03Fe +  0,164 Si03Ca- 
A 1A  +  0,238 Si20 6AlNa). In  dem Elementarkórper sind ungefahr 4 Moll. dieser Zus. 
enthalten. Dieselben Raumgruppen wie Gehlenit. — Elementarkorperdimensionen 
des ebenfalls tetragonalen Sarkoliths: a — 17,6, c — 15,6 A, a : c =  1: 0,886. Zur Be- 
rechnung wird eine Analyse von A. PAULY (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont. Abt. A. 
19 0 6 . 266) zugrunde gelegt. Hiernach sind in dem innenzcntrierten ElementarkSrper 
des Sarkoliths 6 Moll. von der Zus. 3 CaO-(0,825 Si3OgAlNa-1,080 SijO^loCa-0,057 
Si20 8A]2Na2) enthalten mit einer kleinen Storung in der Plagioklaskomponente. 
(Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont. Abt. A. 1 9 2 8 . 129—38.) G o t t f r ie d .

F. Zambonini und A. Ferrari, Uniersuchungen uber das Phosphal und das Chłoro- 
phosphat des Bleies (Pyronwrphit). Zur Nachpriifung der yon ABEGG u . BODLANDER 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 20 [1899]. 480) u. von W e r n e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
40  [1907]. 4441) fiir den Apatit bzw. Chlorapatit u. den Pyromorphił angegebenen 
Konstitutionsformeln, werden von den Yff. Drehkrystallaufnahmen u. Pulveraufnahmen 
von Pb3P2Oa u. von 3 Pb3P 2Os-PbCl2 angefertigt. Die Elementarkorperdimensionen 
der beiden hesagonalen Substanzen wurden gefunden zu 0 = 9,66 bzw. 10,03 A; 
Achsenyerhaltnis beider Substanzen o : c =  1: 0,736. In der Basis sind je 3 Moll. 
enthalten. Der dritte Teil des Elementarkórpervolumens betr&gt fiir das Phosphat 
578 A3, fiir das Chlorophosphat 638 A3, die Differenz demnach 60 A3, um die das Volumen 
durch den E intritt eines Mol. PbCl2 zugenommen hat. Das Mol.-Volumen berechnet 
aus der Summę der einzelnen Ionenvolumina ergibt 58,93 A3. Da nun die Pulver- 
diagramme der beiden Substanzen weitgehend iibereinstimmen, kann man ahnehmen, 
daB sich das PbCl2 nur in die Strukturzwischenraume des Bleiphosphats einlagert, 
ohne daB das alte Gitter sehr yerandert wird. Das stochiometr. Verhaltnis 3 Phosphat:
1 PbCl2 entspricht einem Masimalwert der Einlagerung u. schlieBt die Móglichkeit 
der Esistenz von Pyromorphit mit einem niedrigeren Gehalt von PbCl2 nicht aus, 
der in der Tat auch ófters beobachtet -\yurde. AuBer der Konstitutionsformel von 
W ERNER, der diese Klasse yon Mineralien ais Halogenide eines komplesen Ions be- 
trachtet, wird noch die folgende Formel angegeben: (P04)3Pb4(PbCl), die aber beide 
nicht fiir Pyromorphit Geltung haben konnen, in dem das Verhaltnis Phosphat: PbCl2 
< 3 : 1  ist, was aber des ófteren beobachtet wurde. Demgegeniiber steht ferner die 
fast yollkommene tłbereinstimmung der Strukturen des Bleiphosphats u. des Pyro- 
morphits. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 7. 283—91.) Go t t f r ie d .

H. Buttgenbach, Mmeralogische Nołizen. Der Heterobrochantit yon Chili ist 
rhomb. pyramidal; Hartę 2,5. D. 3,757. Zus. CuS04-Cu(OH)2. Neptunit von 
Narsasuk, Gronland, hat das Achsenyerhaltnis a : 6 : c =  1,3164: 1: 0,8075, fi =  64° 22'. 
Die Unterscheidung von Steinsalz von Kaliumsalzen kann durch Ritzen geschehen. 
Beim Ritzen einer Spaltflache yon NaCl mit dem Messer gewahrt man einen eigen- 
artigen leiehten Widerstand u. der Ritz ist immer zackig, wahrend er bei Sylyin, Syl- 
yinit, Camallit, Kalnit, Polyhalit usw. immer glatt ist. Angabe der opt. Konstanten 
von Syngenit. (Ann. Soc. Geol. Belgiąue 4 9  [1926]. 164—80; Neues Jahrb. Minerał., 
Geol., Palaont. 1 9 2 8 . I .  119—20. Ref. P. T e r f s t r a .) E n s z l in .

Harry von Eckermann, Der Alkalispinell vom Mansjo-Gebirge. Der Spineli
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hat einen Geh. an Alkalien, auBerdem einen erheblichen t)berschufi an MgO. Zus. 
0,91 SiO,, 57,80 A120 3, 3,04 Fe20 3, 9,62 FeO, 24,76 MgO, 0,84 CaO, 1,38 Na20  u. 1,31 
K 20. D. 3,683. Liohtbrechung nNa =  1,720. (Geol. For. i Stockholm Fórh. 1922.
Noy./Dez.; Neues Jabrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. I. 98—99. Ref. 
R . B r a u n s .) E n s z l in .

G. Bilibine, Alumohydrocalcit — eine neue Spezies. Das Minerał wurde im Kha- 
kassy-Distrikt neben anderen gefunden. Es ist kreideartig, meist weiB oder blaB- 
blaulich, selten yiolett, grau oder licbtgelb. Hartę 2,5. Sprode. D. 2,231. Zus. 
0,67 Si02, 28,60 A1203, 0,45 Fe„03, 0,35 FeO, 15,46 CaO, Spuren MgO, K20  u. Na20, 
0,74 P20 6, 25,20 C02, 26,40 H20, 2,48 hygroskop. H 20. In Sauren 11., in KOH an- 
gegriffen unter Ausseheidung von CaC03. U. Mkr. kleine radialstrablige Spharolithe. 
Monoklin mit der Liohtbrechung cc =  1,485, fi — 1,553 u. y =  1,570. Die Entwasserungs- 
kurve zeigt nach Tschernykh bei 180—190° einen Haltepunkt, dann bei 350° u. viel- 
leicbt bei 740—800°, von denon der erstere auf Hydrargyllitmol. hinweist. Daraus 
ergibt sich die mógliehe Strukturformel CaH2(C03)2- 2 A1(0H)3-H20. Es entsteht
durch Umwandlung des Allophans durch carbonathaltige Wasser. Selten kann sich 
der Alumohydrocalcit auf Kosten des Calcits bilden. (Memoires do la Soc. Russe de 
Mineralogie 55. 243—58; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. I. 101—02. 
Ref. P. T s c h ir w in s k y .) E n s z l in .

R. Jirkovsky, Analyse von zwei uasserhaltigen Aluminiumsulfaten aus den Kies- 
schiefem von Valachov. Das eine der Al-Sulfate hat die D .20i8 1,718 u. entspricht seinen 
opt. u. chem. Eigg. nach dom Alunogen (Al^SO^- lG  H„Ó). Zus. 16,08 A120 3, 0,33 
Fe20 3, 38,25503 u. 45,66 H20. Die Entwasserung des Minerals liefert zwei niedrigere 
Hydrate •— eins bei 40° mit 14 H 20  u. das andere bei 100° mit 4 H20. Das zweite 
Minerał ist Pickeringit. D. 1,84. Es hat die normale Zus. Mg(Al, Fe)2-(S04)4-22 H20. 
(V8stnik Stót. geol. listayu Ceskoslovenske 2 [1926]. 209—14; Neues Jahrb. Minerał., 
Geol., Palaont. 1928. I. 106—07. Ref. F. U l r ic h .) E n s z l in .

Smetana Vojt§ch, Ober chemische Zusammensetzung einiger Baryle Zenlral- 
Mahrens. (Casopis pro mineralogii a geologii 1 [1923]. 5—7; Neues Jahrb., Minerał., 
Geol., Palaont. 1928. I. 102—03. Ref. F r . U l r ic h .) E n s z l in .

M. Fenoglio, Ober einige Mineralien von Viu im Yal di Lamo. Besclireibung 
der Eigg. yon Brucit, Brugnalellit, Hydromagnesit u. Artinit von Viu. (Boli. Soc. Geol. 
Ital. 46 [1927]. 13—23; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. I. 116—17.
Ref. M il l o s e v ic h .) E n s z l in .

Stanisław Jaskólski, Ober einige CMoritschiefer aus der Westtatra. Die tatrischen 
Amphibolite u. Amphibolitschiefer bilden das Ausgangsmaterial fiir gewisae Chlorit- 
schiefer, in die sie allmahlich iibergehen. Zwei Chlorite aus den untersuchten Chlorit- 
schiefern gehóren zu der Gruppe der Seladonite. Angabo von Analysen u. dereń Pro- 
jektionen, sowie von Abb. yon Dunnschliffen. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences 
Lcttres Serie A. 1927. 703—17. Krakau, Bergakademie.) E n s z l in .

A. Labunzow, Ilmenit aus Chibinsky Tundren. Analysen der Ilmenite u. 
tabellar. tlbersicht der Lagerstatte u. der paragenet. Verhaltnisse. (Travaux du 
Musee Mineralog, prćs 1’Acad. des Sc. de l’URSS. 1 [1926]. 35—42; Neues Jahrb. 
Minerał., Geol., Palaont. 1928. I .  97. Ref. P. T s c h i r w in s k y . )  E n s z l in .

A. Schoep, Beschreibung von Krystallen einiger Mineralien aus Belgisch Kongo. 
Besehreibung von Kóbaltkies, Butił, Zinnstein, Uraninit u. Butlgenbachit. TJraninit 
bildet Wiirfel u. Rhombendodecaeder. D. 9,08. Das sehr reine Minerał hat die Zus. 
92,86 U303, Ni O Fe20 3 usw. 0,67, Te 0,13, Si02 0,28 u. PbO 7,93. Spektrophoto-
metr. wurde kein La gefunden. Butlgenbachit zeigte hesagonale Symmetrie. (Ann. 
de la Soc. geolog, de Belg. 50 [1927]; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. I. 
118—19. Ref. P. T e r p s t r a .) E n s z l in .

Fr. Slavik, Bemerkung iiber den Lacroizit. An 2 Krystallen wurde das Achsen- 
verbaltnis bestimmt. E s betragt a:b: c =  0,796: 1: 1,568. Die chem. Unters. yon 
S tĆ rb a -B ó h M  ergab die Verschiedenheit vom Herderit. Al ist die wiehtigste Base 
des neuen Minerals, die von Ca, Na u. Li begleitet wird. Mn scheint in frischen, durch- 
sichtigen Proben zu fehlen. (Rozprayy. Ces. Akad. 24 [1915]. KI. II. Nr. 27. 3 Seiten; 
Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. I. 109. Ref. F. U l r i c h . )  E n s z l i n .

E. Onorato, Ober den Pelagosit von der hisel Tremenii im Adrialischen Meer. 
Der Pelagosit bildet einen schwarzlichen porzellanartigen Cberzug auf Nummuliten- 
kalk u. yerwittertem Markasit, der im Dunnschliff fasrigstrahłige u. konzentr. Struktur 
zeigt. Liohtbrechung in der Langsrichtung nNa =  1,529. D. 2,834. Hartę 4. Zus.
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79,47 CaC03, 3,13 MgC03, 2,27 SrC03, 3,94 CaS04, 0,23 Fe20 3, 0,57 A120 3, 3,66 NaCl,
1,63 KC1, 0,47 Si02, 2,44 H ,0  u. 2,10 organ. Substanz. Vf. nimmt an, daB die Bldg. 
unter dem EinfluB bioeliem. Vorgange vor sich geht. (Boli. Soc. Geol. Ital. 44 [1926], 
17; Neues Jahrb. Minerał., Gcol., Paliiont. 1928.1. 100—01. Ref. MiLLOSEVICH.) E n s z .

Fr. Ulriell und V. Vesely, Bemerkung uber den Sphalerił von Mantov bei ChołeHov. 
Die Angaben yon SOKOL uber den Sphalerit, der 1,14% Fluor enthalten soli, wurden 
berichtigt, da die Naehpriifung auf F  negatiy yerlief. Die neue Analyse liefert die 
ungefahre Formel 9ZnS-FeS. D.jS 4,03. (Vestnik statniho geolog, ustayu Cesko- 
slovenski republiky 3 [1927], 5 Seiten; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Paliiont. 1928. 
I. 92. Ref. F. U l r i c h . )  E n s z l i n .

Jan Nowak, Geologisciie Ammrkungen uber die Phosphate von Niezwiska. Die 
Phosphate von Niezwiska (Podolien) werden im Cenoman, z. T. aueli im Albien ge
funden. Ilire Umgebung besteht in der Hauptsache aus Sandstein. (Przemyśl Che
miczny 11  [1927]. 709—21.) W a j z e r .

Syrokowsky, Vanadin in den Ural-Tiianmagnetiten. Ein Erzstiick yon Ju- 
breschkin-Kamm, nordl. Ural, enthielt im Mittel l,25°/o V20 5. (Minerał. Resources 
and their Technology, Moskau 1926. 5. 416; Neues Jahrb. Minerał., G<Sol., Palaont. 
1928. I. 98. Ref. P. T s c h i r w i n s k y . )  E n s z l i n .

W. Wetzel, Die Salzbildungen der chilenischen Wuste. Beschreibung der Eigg. 
der Mineralien der Salpeterlagerstiitten. Besonders bemerkenswert davon sind das 
Vork. yon Darapskit, Blódit, Chile L6we.it, welcher grofie Ahnliehkeit mit dem Lóweit 
besitzt. E r ist trigonal mit e =  1,434 u. w =  1,470 (Lóweit 1,471 u. 1,490), u. dem 
Achsenycrhaltnis yon ungefiihr 1: 1,19. Dio Analyso stimmt mit der Zus. des Lóweit 
nicht ubercin. K20  10,83, Na20  20,51, MgO 7,15, S03 43,43, N20 5 8,73, H ,0  (—115°)
0,23, (+115°) 9,05. Ein trigonales Cr-haltiges Sulfat konnte nicht niilier untersucht 
werden. Daneben trifft man seltener ein Minerał, welchcs wahrscheinlich Lconit ist, 
u. haufiger KC104. Besprechung der Geologie der Toccowustc u. ihrer Salzbldgg., 
welche gleichsam nach Zonen geordnet sind. Die starkste Konz. u. der Endpunkt der 
Wanderwege groBer Salzmengen łiegt auf der Ostflanke des grofien Langstals. (Chemie 
d. E rde3. 375—456.) E n s z l in .

Hans Klalin, Supwasserkalkmagnesiagesteine und Kalkmagnesiasiiflwusser. Aus 
dem flieBenden Streitberger Kalkmagnesiawasser schcidet sich bei 9—18° unter stan- 
diger C0 2-Abnahme nur CaC03 neben sehr geringen Mengen MgC03 aus. Dolomitbldg. 
unterbloibt, weil Temp. u. Mg-Konz. zu gering sind, u. auBerdem SiO, fast fehlt. Sind 
Temp., Mg- u. Si02-Gehalt hoher u. ist auBerdem Na2C03 in Lsg., so scheiden sich 
groBere Mengen MgC03 neben CaC03 aus. Die Bldg. von Dolomit ist an die Lieferung 
CaC03 u. MgC03-haltigen W. durcli Thermen gebunden. Wahrend der Thermalzeiten 
bildeto sich im Steinhcimer Becken vicl, in Athermalzeiten wenig Dolomit. Aus dem 
Vork. von Planorben u. Limnacen wird geschlossen, daB keine Ausfallung von Chloriden 
u. Sulfaten durch Alkalicarbonate in Frage kommt, sondern nur Ausscheidungen aus 
gemischter Bicarbonatlsg. Die Bldg. der tliermalen Dolomitc kommt dadurch zustande, 
daB zucrst CaC03 ais Aragonit ąusgeschieden wird u. spater wasserhaltiges MgC03. 
Erst im Sediment geht wahrend des Bituminierungszustandes der Dolomitbildungs- 
prozeB vor sich. Erklarung der gleichzeitigen Entstehung von Sprudelkałk u. Sprudel- 
dolomit zur Teniuszeit. Quellen innerhalb von Dolomitgebieten konnen nur dann 
Dolomityerhaltnis der gcl. Carbonate aufweisen, wenn die sie speisenden WW. bei 
Ggw. von C02 ausschlieBlich mit Dolomiten in Beriihrung stelien. Fehlt C02, so wird 
das Carbonatverhaltnis zugunsten yon CaC03 verschoben. Geht boim Rieseln einer 
Dolomitlsg. ein Teil des C02 yerłoren, so scheidet sich eventuell CaC03 aus, u. das 
Carbonatyerhaltnis muB sich zugunsten des MgC03 yersehieben. Kommt Kalkmagnesia
wasser mit Kalken in Beriihrung, so nimmt es CaC03 auf. Scheinbar anomalc Dolomit- 
wiisser sind solche, die das Dolomityerhaltnis zeigen, trotzdem sie durch Kalkę gehen. 
(Chemie d. Erde 3. 453—587. Rostock.) E n s z l i n .

E. Blanek und A. Rieser, Die wissenschaftlichen Ergebnisse einer bodenkundlichen 
Forschungsreue nach Spitzbergen im Sommer 1926. Ezperimentelle Unters-uchungen. 
Die Verwitterung des Bodens in den arkt. Gegenden ist keine rein physikal., sondern 
auch eine chem., wobei die hydroh't. Wrkg. des W. allerdings infolgc der durcliweg 
sehr niedrigen Tempp. stark zurucktritt, u. nur der einfach losende EinfluB zusammen 
mit der Wrkg. der C02 u. des 0 2 der Luft eine wesentliche Rolle spielt. Es herrscht 
demnach in diesen Gebieten, ebenso wie im Wiistengebiet, wo ein Mangel an W. vor-
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handcn ist, in der Hauptsache die physikal. Verwitterung vor. Angaben von Analysen 
u. pn-Bestst. der Bóden u. Gesteine. (Chemie d. Erdc 3. 638—98. Gottingen.) E n s z l in .

Gr. Linek und W. Noll, Ober Tute.nmc.rgd. Beschreibung der Vorkk., Struktur, 
Zus. der Tutenmergel mit Angabe einer Erkliirung fiir das Zustandekommen der 
Tutenbldg. Die Tutenstruktur yerdankt einem sekundaren Krystallisationsvorgang 
ihre Entsteliung. Das Ausgangsmaterial beim Tutencólestin ist Fasergips. Die Sr 
bringenden Lsgg. muBten also die Tonnahte auf capillaren Spalten durchdringen u. 
so den Ton mitreiBen, soweit sie ihn nicht mitbrachten. Bei der Krystallisation 
des SrSO., wurden die Kolloide vor dem Krystall hergeschoben oder vor dem 
Krystall abgeschieden oder zur Seite gedriiekt. Von den Waclistumszentren an der 
Oberflaehe yerbreitet sieli die Krystallisation in radialer Riehtung u. geht von jedem 
einzelnen erreichten Punkt in die Tiefe. Hat die Lage der vor den Krystallen her- 
geschobenen Kolloide eine gewisso Dicke errcicht, so endet der Krystall mit Flachen, 
wodurch die sagenartige Begrenzung der Langsschnitte entsteht. (Chemie d. Erde
3. 699—721. Jena, Mineralog, u. Geolog. Inst.) ENSZLIN.

E. Blanek und A. Rieser, VergleicJiende TJntersuchungen uber die Verivitterung 
von Gesteinen unter abweichenden klimaiischen Verhaltnissen. Buntsandstein u. Muschel- 
kalk wurden der Verwitterung wahrend 5 Jahren einmal auf dem Brocken u. dann in 
Gottingen ausgesetzt, wobei kein Unterschied in der Starkę u. der Art der Verwitterung 
beobachtet werden konnte, trotzdem das Klima an beiden Orten, wie die meteorolog. 
Daten zeigen, sehr yerschieden ist. (Chemie d. Erde 3. 437—52.) ENSZLIN.

Laszló Zechmeister, Zur Kenntnis des Ajkails, eines fossilen Harzes aus Ungarn. 
(Vgl. C. 1926. II. 946.) Nachzutragen ist: Das Harz, der Ajka.it, hat die Hartę 2,5, 
die D. 1,05—1,06 u. die Lichtbrechung nna =  1,5412. In A. u. A. kaum 1., zu 4% 
in Chlf. Zus. der hellgelben u. der dunkelbraunen Modifikation — letztere Werte in 
Klammern — 80,38 (79,01) C, 11,00 (9,89) H, 7,20 (9,61) O, 1,42 (1,99) S. Beim Er- 
hitzen entweicht H2S u. nachher ein O-haltiges, S-armes 01 mit scliarfem Geruch, 
aber keine Bernstcinsaure. Beim Kochen des Harzes in HNOa wurden 6,5% N auf- 
genommen. SZ. 0, VZ. ca. 160. (Mathemat, es termeszettnd. Ertesitó 43 [1926]. 
332—41; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. I. 113—14. Ref. K. Zi- 
m An y i .) E n s z l in .

A. F. von Stahl, Die geólogisćhen Beziehungen der Erddlvorkommen des Emba-Ural- 
gebietes zu denjenigen des Kaukasus. Enthalt rein geolog. Betraehtungen iiber die Vor- 
gfinge friiherer Erdepochen in den bezeichneten Gebieten. (Petroleum 24. 135—37. 
Uusikirkks, W. L. [Finnland].) BoRNSTEIN.

E. Picard, Das Ałgonkium von liotstein bei IAebenwerda im Vergleich mit dem- 
jenigen im Sarkatal bei Prag und iiber Kambrium bei Dobrilugk. Bei Kirchhain (Lausitz) 
wurde in einer Tiefe von 60 m unter dem Diluvium eine 0,80 m machtige Schiclit von 
Antliracit mit schiefriger Struktur angebohrt, unter weleher grauschwarzer Schieferton 
ohne u. mit FeS2 u. anthracit.‘Einlagerungen festgcstellt wurde. Unter dem Diluvium 
tra t bei einer zweiten Bohrung direkt unteres Obercarbon u. darunter Mittelkambrium 
auf. In dem Carbon wurden 2 Steinkohlenflóze, 127,0—130,0 ni u. 236,37—236,74 m, 
angebohrt. Nach dem Durchbrechen des letzten Flózes wurde ais Schaum auf dem 
Spiilwasser dauernd Er doi beobachtet. Nach den Unterss. von Bohm hat es eine vcr- 
haltnismafiig hohe D., ist asphaltarm u. hat einen recht hohen Gehalt an S. Sein 
Paraffingehalt ist nicht sehr hocli. Es soli zur Herst. von Schmierólen geeignet sein. 
(Ztschr. Dtscli. geol. Ges. 80. Abt. B. 20—32. Berlin.) E n s z l in .

D. Organische Chemie.
Alfred Rieche, Ober Dhmthylperozyd. Mitbearbeitet von Wilhelm Brumshagen. 

Die Darst. des einfachsten Vertreters organ. Perosyde, des Dimeihylperoxyds, gelingt 
aus Dimethylsulfat u. 10%ig. H20 2 in mit Stickstoff gefiillter Apparatur. Bei lang- 
samem Stickstoffstrom laBt man unter Turbinieren u. Kiihlen mit W. von ca. 15° 
eine KOH-Lsg. eintropfen (Apparatur hinter dicker Glasscheibe, Schutzbrille). Das 
gebildete Gas wird durch den Stickstoffstrom in ein KondensationsgefiiB ubergetrieben. 
Dimethylperoxyd, C2H60 2 =  CH3-0 -0 'C H 3, ist bei Zimmertemp. gasformig. Die 
Dampfe yerursachen Stechen in den Atmungsorganen, der Geruch erinnert an nitrose 
Gase mit siiBlich ath. Charakter. Durch Kiihlen laBt sich das Gas zu einer leicht 
boweglichen farblosen FI. kondensieren. Kp.T40 13,5°, wird bei —90° noch nicht fest. 
Im Gegensatz zum in fl. Zustande harmlosen Diathylperoxyd ist das Dimethylperoxyd
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auBerst explosiy. Ohno erheblichen AnlaB zerfallt es, besonders in Dampfform, 
plotzlich unter starker Detonation. Mit Luft oder einem indifferenten Gas gemischt 
erhitzt, erfolgt Explosion etwa von der Starkę einer Chlor-Knallgas-Explosion. Be
sonders empfindlich ist es gegen StoB. Bei der Explosion wird eine gelbe Feuer- 
erscheinung beobachtet, wobei die Entstehung yon Formaldehyd bemerkt wird. — 
Der Kórper hat auffallend schwache Oxydationswrkg. Durch Einleiten in eine Zinn- 
ehloriirlsg. wird Dimethylperoxyd zu Methylalkohol reduziert, nachgewiesen durch 
Behandeln des Destillats mit Benzoylchlorid ais Benzoesauremethylester (Kp. 199°). 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 951—56. Erlangen, Univ.) F ie d l e r .

H. Shipley Fry und Earl Otto, Das Freiwerden von Wasserstoff aus Kohlenstoff- 
verbindungen. III. Die Wechselwirkung von einwertigen Alkoholen und Estem mit ge- 
schmolzenen kaustischen Alkalien. (II. vgl. C. 1926. I. 3459; vgl. aucli C. 1927. I. 
2721.) Die friiheren Unterss. wurden auf das Verh. von Meihyl- u. Athylalkohol, 
n-Propyl-, Isopropyl-, Isóbutyl- u. lert. Butylalkohol sowie einfache Ester, wie Ameisen- 
sduremethylcsler u. Essigsduremelhylcster ausgedehnt. Beim Methylalkohol konnten 
durch Doppelreihen von Verss., die iiber don Temp.-Bereicli 250—450° durchgcfiihrt 
wurden, weitere Beweise dafiir erbracht werden, daB gewisse Zwischenrkk. entsprechend 
folgendem Rk.-Yerlauf auftreten:

RHn +  n MOH — >- R(OM)n +  n H2 (M =  Na oder K).
Bei jedem Vers. wurden 7,89 g absol. Methylalkohol u. ein eutekt. Gemisch vom
F. 185° (51,1 g KOH u. 55,3 g NaOH) yerwendet. Die Menge des H u. Carbonats 
wurden bestimmt. Die Menge des unangcgriffenen Methylalkohols, der im Rk.-Riiek- 
stand ais Methylat des Na u. K vorlag, wurde durch alkal. KMn04-Titration ermittelt. 
Formaldehyd konnte nicht nachgewiesen werden. Dics war auch zu crwartcn, da 
bei einem Vers. mit Formaldehyd bei 250° prakt. yollkommene Oxydation zu Car- 
bonat mit nur Spuren von Alkaliformiat gefunden wurde. Bei den anderen Alkoholen 
u. einfachen Estern wurden zwischen 450 u. 550° Daten erhalten, welche innerhalb 
der Vers.-Fehler das Auftreten der Rkk. beweisen, welche in Obereinstimmung mit 
folgenden Gleichungen yorausgesagt wurden:

RH„ +  n MOH — >■ R(OM)n +  n H2,
R(CH3)„ +  n MOH — >- R(OM)u +  n CH.,.

In jedem Falle ergibt die Oxydation der C-Verb. durch gesehmolzenes Alkali Carbonat, 
Wasserstoff u. Methan.

CH3OH +  2 NaOH — >- Na2C03 +  3 H2,
CH3CH2OH +  2 NaOH — >• Na2C03 +  2 H 2 - f  CH4,

CH3CH2CH2OH +  6 NaOH — Ą  Na2C03 +  Na,C04 +  5 H2 +  CII1( 
(CH3),CHOH +  2 NaOH — > Na2C03 +  H„ +  2 CH4,

(CH3)3COH +  2 NaOH — >- Na2C03 +  3 CH4,
HCOOCH, +  4 NaOH — y  2 Na.,C03 +  4 H2>

CH3C00CH3 - f  4 NaOH — »• 2 Na2CÓ3 +  3 H2 +  CH4.
Beim Isobutylalkohol hinderto weitgehende Verkohlung die Best. der stóchiometr. 
Verhaltnisse. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1122—31. Cineinnati, Ohio, Univ.) K in d .

H. Shipley Fry und Elsę L. Schulze, Das Freiwerden von Wasserstoff aus 
Kohlenstoffiierbindungen. IV. Die W echselwirkung von Olykol und Olycerin mit ge- 
schmolzenen kaustischen Alkalien. (III. vgl. vorst. Ref.) Die Anwendung des typ. 
Rk.-Mechanismus auf Glykol- u. Glycerinmoll. fiihrte zur Entw. von Gleichungen 
fiir dio Rkk., die iiber die Zwischen- u. Endprodd. Rechenschaft ablegen, die von 
friiheren Autorcn erhalten wurden. Die offensichtlich widersprechenden Ergebnisse 
von B u i s i n e  (Compt. rend. Acad. Sciences 136 [1903]. 1082. 1204) u. N e f  (L ie b ig s  
Ann. 335 [1904]. 310) konnten dadureh erklart werden, daB die verschiedenen, er- 
haltenen Oxydationsprodd. von der Menge des benutzten Alkalis, von den angewendeten 
Tempp., der Dauer des Erhitzens u. der Homogenitat des Rk.-Gemisches abhangen. 
Wird die Temp. gesteigert, so tr itt  bei Gg^v. groBer Mengen geschmolzenen Alkalis 
weitergehende Oxydation ein u. es werden weniger .Zwischenprodd. erhalten; bei 
genugend hoher Temp. tr itt  vollstandige Oxydation zu Carbonat u. unter Freiwerden 
von H2 ein. Bei Verwendung eines geeigneten Unters.-Verf. fiir die oxydierende 
Wrkg. von geschmolzcnem NaOH u. KOH auf Glykol u. Glycerin, welche den lang- 
samen Zusatz zu einem homogenen Rk.-Gemisch mit konst. Temp.-Kontrolle gestattete, 
wurden quantitative Ergebnisse erhalten, welche das Auftreten folgender Rkk. an- 
zeigen: Vollstandige Oxydation des Glykols bei 350° zu Carbonat unter Entw. yon 
Wasserstoff; teilweise Oxydation des Glycerins bei 350° zu Carbonat unter Entw. von
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Wasserstoff u. Metlian, wahrend vollstandige Oxydation zu Carbonat unter Freiwerden 
von Wasserstoff durch Steigerung der Temp. auf 450° gefórdert wird. Bei 450° wurden 
ca. 20% nach Rk. A u. 78% nach Rk. B oxydicrt:

C2H4(OH)2 +  4 NaOH — 2 Na2C03 +  5 H-,
C3H5(0H )3 +  6 NaOH — 3 Na2C03 +  7 H 2 (A),
C3H5(OH)3 +  4 NaOH — ->- 2 Na2C03 +  3 H2 +  CH4 - f  H ,0  (B).

(Journ. Amer. chem. Soe. 50 . 1130—38. Cincinnati, Ohio, Univ.) KlNDSCHER.
H. Shipley Fry und Earl Otto, Ober das Freiwerden ton Wasserstoff am  Kolilen- 

stoffverbindungen. V. Die Wecliselwirkung von Deztrose, Lamdose, Sucrose und Cellulose 
mit geschmolzenen kaustischen Alkalien. (IV. vgl. vorst. Ref.) Unter Anwendung der- 
sclben Methoden konnte innerhalb der Fehlergrenzen des Verf. nachgewiesen werden, 
daB Dextrose u. Ldimlose zu 90—95% der angewendeten Menge zu Carbonat unter 
Entw. von Metlian u. Wasserstoff oxydiert werden. 90% oder mehr der reagierenden 
Mengen werden nach folgender Gleichung oxydiert:

C6Hł20 6 +  8 NaOH — >- 4 Na2C03 +  2 H20  +  2 CII4 - f  4 H2, 
wahrend der Rest nach folgender Gleichung reagiert:

CgH12Oa - f  12 NaOH — y  6 Na2C03 +  12 I l2.
Unter gleichen Bcdingungen erleidet Saccharose so weitgehende Verkohlung, daB 

die quantitative Unters. des Rk.-Mechanismus ausgeschlossen war. Cellulose wurde 
zu ca. 95% der reagierenden Menge vollstiindig oxydiert:

C0H10O5 +  14 NaOH — >- 5 Na2C03 +  Na4C04 +  12 H2, 
wahrend die verbleibenden 5% nach der Gleichung reagierten:

C0H10O5 +  8 NaOH — >- 4 Na2C03 +  H20  +  2 CH4 +  4 H2.
(Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 1138—44. Cincinnati, Ohio, Univ.) KlNDSCHER.

Anna Chrząszczewska und Wacław Sobierański, Beitrag zur Kenntnis der Ein- 
wirkung von Phosphorpenta- und -trichlorid auf Acetoncyanhydrin. Durch Einw. von 
PC15 auf Acetoncyanhydrin in Bzl.-Lsg. unter Kiihlung bei 25—30°, Zentrifugieren 
u. fraktionierte Dest. der Bzl.-Schicht wurde das Nitril der a-Chlorisobuttersdure, 
C4H6NC1 =  (CH3)2C-C1-CN, erhalten, Kp.„ 51,5—52,5°, D .13-84 =  1,0641, farblose, 
angenehm riechende FI., wl. in W., 11. in organ. Losungsmm. — Cyanhydrin u. PC13 
wurden in Bzl.-Lsg. 2 Stdn. auf dem Ólbad beim Sieden erhalten, nach Aufhóren 
der HCl-Entw. das Bzl. abdest. u. der Riiekstand bei vermindertem Druck dest. 
Es entstand der Tri-a.-cyanisopropylester der Metaphosphorsćiure, C1„HJ80 3N3P =  
P[0-C-CN(CH3)2]3, farblose, olige FI., Kp.4 153—154°, D .124 1,082, swl. in W., 11. 
in organ. Losungsmm. (Roczniki Chcmji 7 [1927], 470—76. Warschau, Militar-Gas- 
institut.) WAJZER.

H. J. Backer und C. H. K. Mulder, Optisch aktive a-Arsoncarbonsauren. Durch 
Umsctzung von a-Bromcarbonsaurcn mit K-Arsenit wird a-Arsonbuttersdure, As03H2 • 
CH(C2H5)-COOH, aus W. in wasserfreien Prismen oder Pliittchen, F. 127°, u. a-Arson- 
taleriansdure, As03H2-CH(C3H7)-C00H, aus W . in Prismen oder Pliittchen, F. 114°, 
dargestellt. Sie geben Dichininsalze mit 5 bzw. 4 Moll. W., die — ebenso wie das Di- 
chininsalz der a.-Arsonpropionsaure (mit 6 Moll. W . krystallisierend) — durch mehr- 
fache Krystallisation aus A. in opt.-akt. Komponenten zerlegbar sind; daraus die 
akt. Ba-Salze u .freien Sauren. Die Rotationen dieser Sauren, sowie ihrer sek. Ba-Salze 
werden bei versehiedenen Wellenlangen gemessen u. die erhaltenen Werte tabellar. 
angegeben. — Wahrend opt.-akt. Sulfocarbonsauren in alkal. Lsg. weniger bestandig 
sind ais in saurer, ist bei den Arsoncarbonsauren das Gegenteil der Fali — Die Raceini- 
sation wird kinet. untersucht. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. 
Afd. 37 . 289—91. Groningen, Univ.) W. W o l f f .

K. H. Bauer und E. Rohrbach, Das Hexabromid der Eldostearinsaure. Gibt man 
zur Lsg. der Elaostearinsaure in PAc. unter guter Kiihlung u. gleichzeitiger Beliehtung 
mit der Hg-Dampflampe vorsichtig die fiir ein Hexabromid nótige Menge Br, so scheidet 
sich nach lebhafter Entw. von HBr ein fester u. ein oliger, roter Stoff ab. Die feste, 
aus Ligroin weiB krystallisierende Masse hatte F. 139—141°; war 11. in Bzl., Aceton, 
Chlf. u. A., 1. in A., wl. in Ligroin u. Essigester. Mit Zn-Staub entbromt, ergibt sich fast 
quantitativ reine (S-Elaostearinsdure, so daB in der Tat das Hezabromid vorliegt. — 
Das rote Ol diirfte ein Di- oder Tribromid bzgl. ein Gemisch beider Stoffe sein. (Chem. 
Umschau, Fette, Ole, Wachse, Harze 35 . 53—54. Leipzig, Univ.) H e l l e r .

W. Ipatjew und G. Rasuwajew, Die Kondensatio?i von Oxysauren durch gleich- 
zeitige Einwirkung mehrerer Katalysatoren unter hohem Wasserstoff druck; a.-Oxy-n-butter- 
saure wid <x-Oxy-isovaleriansdure. (Vgl. C. 19 2 7 . II. 2504.) Bei 4-tagigem Erwarmen

X. 1. 185
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der wss. Natriumsalzlsg. von a.-Oxy-n-buttersdure bei 70 at H-Druck auf 280—290° 
in Ggw. von Nickeloxyd u. Tonerde entstehen 25% n-Buttersdure, 10% a-JUethyl- 
a.'-alhylbemsteinsaure nebcn hoheren einbas. Sauren. Das gebildete Gasgemisch be- 
stand zu 35% aus C7/, u. zu 65% aus H. C7H1204, Krystalle aus W., I ’. 175—176°. 
Die n-Buttersiiure wurde von den hoheren Sauren durch fraktionierte Dest. getrennt; 
C4H80 2, Kp. 160—165°, D .250 0,9573, nn26 =  1,3947. Das Gemisch der gebildeten 
hoheren Sauren, Kp. 165—195° wurde nicht naher untersucht. — a.-Oxy-isoialerian- 
sdure kondensiert sich unter denselben Bedingungen nicht. Es erfoJgt Abspaltung von 
Carbosyl unter Bldg. von ca. 40% Carbonat, Ameisensaure u. Isobutylalkohol. Nach
2-tagigem Erliitzen der wss. Lsg. des Natriumsalzes der a-Oxy-isovaleriansaure auf 
285—295° bei S0 at H-Druck ergab die Gasanalyse 1,2% C02, 45,2% CH4, 54,2% H. 
Kp. des erhaltenen Isobutylalkohols C4H10O, 108—110°, Phenylurelhan, E. 79—81°. 
Die in den Reaktionsprodd. befintlliche Propionsdure wurde ais bas. Bleisalz ab- 
geschieden, dagegen gelang es nicht, Isovaleriansauro in reinem Zustande zu gewinncn; 
Bldg. von Buttersaure war nicht nachweisbar. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 . 634 
bis 637.) H il l g e r .

G. Rasuwajew, Kondensationen von Ozy- und Oxosduren, fj- und y-Oxy- bzw. 
Oxosduren und Sauren mit tertidrer Hydroxylgruppe. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der Einw. 
von Nickelosyd u. Tonerde ais Katalysatoren auf die Lsgg. der Natriumsalze von 
fl-Oxy-n-bi(ltersaurc, y-Oxo-?i-valeriansdure (Lamilinsdure) u. a.-Oxy-isobuttersdure wurde 
keine Kondensation zu zweibas. Sauren beobachtet. Bei 2-tagigem Erhitzen der wss. 
Lsg. von /i-oxy-n-buttersaurem Natrium auf 245—250° im Hochdruckapp. bei 56 at 
H-Druck in Ggw. des gemischten Katalysators befanden sich in den Reaktionsprodd. 
16,6% CH4. A us der Salzlsg. wurde durch Zerlegen mit H 2S04 u. Extraktion mit A. 
n-Buttersdure, C4Ha0 4, Kp. 159—162°, isoliert; Ausbeute 35% d. Th. Beobachtet 
wurde ferner die Bldg. von Essigsaure, Ameisensaure u. bis zu 12% Kohlensaurc; 
Propionsiiure war nicht entstanden. — Beim Erhitzen des lavulinsauren Natriums im 
Hochdruckapp. wahrend zweier Tage auf 225—230° unter 63 a t H-Druck fanden sich 
in den Gasen 13% CH, u. 1,5% C02. Nach der Zers. der Salzlsg. mit H 2S04 u. Ex- 
traktion mit A. wurden die Sauren durch fraktionierte Dest. zerlegt: I Kp.21 98—102°,
II 102—148°, HI 148—156°, IV 156—165°. Fraktion I enthalt n- Valeriansaure, C5Hj„02, 
Kp. 184—1S6°, Ausbeute ca. 18%; sie entsteht durch Red. der Lavulinsaure iiber 
y-Oxy-n-valeriańsaure. Aus den Fraktionen IH u. IV wurde y-Valerolacton, C5H80 2, 
vom Kp. 200—205° isoliert. Daneben fanden sich 2% Ameisensaure. — Bei dem Vers. 
mit a-Oxy-isóbultersaure zeigte sich, daB die Einfuhrung der zweiten Methylgruppe 
die Red. der Hvdroxylgruppe sehr erleichtert hat, es entstand Isobuttersuure mit einer 
Ausbeute von 60%. Die wss. Lsg. des a-oxy-isobuttersauren Natriums wurde wahrend 
dreier Tage bei 80 at H-Druck auf 280° erhitzt. Die Gasanalyse ergab 38,5% CH4 u. 
63,2% C02. Die Lsg. wurde mit H2S04 zers. u. die Isobuttersaure mit A. extrahiert; 
C4H80 2, Kp. 149—-155°. AuBerdem wurde die Bldg. von Essigsaure u. Ameisensaure 
nacngewiesen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 637—40. Leningrad, Chem. Inst. d. Akad. 
d. Wiss.) H il lg e r .

Elias Hollo, Untersuchungen iiber den Einflu/3 des Ring-Sauerstoffatoms auf die 
Reaktionsgeschwindigkeit gewisser Lactone. Es werden die Hydrolysen- u. Lactonisierungs- 
geschwindigkeiten von 6-Ringverbb., in denen neben C zwei O-Atome ais Ringglieder 
in Stellung 1,4 vorhanden sind, d. h. von Lactonen vom Typus I. untersucht. Um die 
Spezialwrkgg. des Ringsauerstoffatoms festzustellen, wurden auBerdem zum Vergleich 
die entspreehenden Geschmndigkeiten zweier <5-Lactone vom Tj'pus II. bestimmt.

L 0 < C (r’ e 7 ° C < )> 0  IL CH' < 0 E «  ŁC O > °
Die Messungen wurden in saurer W.-Acetonlsg. bei 25° ausgefiihrt u. folgendes wurde 
festgestellt: 1. die in a-Stellung befindlichen Alkylgruppen verlangsamen die Reaktions- 
geschwindigkeiten, u. zwar die Hydrolysengeschwindigkeit mehr ais die Laetonisierungs- 
geschwindigkeit. Die GróBenordnung der Einw. stellt sich wie folgt dar: CH3 <  CH2- 
CH3 <  (CH3)2. 2. Bei den untersucliten Atherlactonen vermindert der an der Ringbldg. 
beteiligte Sauerstoff die Hydrolysengeschwindigkeit auf etwa 56—57% u. die Lactonisie- 
rungsgeschwindigkeit auf etwa 39—41%, wenn die Geschwindigkeiten der entsprechen- 
den gewóhnlichen ó-Lactone mit 100 bezeichnet worden. — Glykolsaureathylenester (I, R 
u. R, =  H). Bldg. Chloressigsaure wird mit Mononatriumathylenglykol auf dem Wasser- 
bad erwarmt, das Natriumsalz der hierbei erhaltenen Glykóloxyessigsaure, HO • CH2 • CII2 •
O ■ CII2 ■ C02H, mit HC1 zerlegt u. die freie Glykoloxyessigsaure destilliert. Ausbeute 70
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bis 80%. Krystalle, F. 31°, Kp.747,6 213—214°, D .“ 4 1,2521; D .104 1,2471; D .504 1,2365. 
Existiert auBer in dieser monomeren Form aucli in einer polymeren Form, die bei Dest. 
unter gewóhnliehem Druck in die monomere Form ubergeht, u. in einer polymeren Form, 
die hierbei nieht in dio monomere Form zuriiekgeht. — <x-Oxypropionsaurcdlhylenester.

K
kl +  kt h

c
h
c

Beim Gleich- 
gcwichtszustand 

in Osy-sSure 
verwandelte 

Lacton-Menge
^  7.

c

Glykolsiiure-athylenester . . . 4,286 0,980 0,795 0,185 81,1
a-Oxy-propionsaure-athylenester. 2,393 0,519 0,366 0,153 70,5
a-Osy-n-buttersiture-atliylenester. 1,261 0,283 0,158 0,125 55,8
a-Oxy-isobutters5ure-athylenester 0,671 0,101 0,041 0,061 40,2
(5-Yalerolacton............................. 2,942 1,871 1,396 0,475 74,6
a-Methyl-(5-valerolacton . . . . 1,742 1,021 0,649 0,372 63,5

(c =  Normalitiit der katalysiorenden Sauren)
Bldg. aus Mononatriumathylenglykol u. a-Brompropionsiiure; Ausbeute 60%. Farblose 
FI., Kp.17100—101°. — a.-Oxy-n-buitersaureathylenester. Bldg. aus Mononatriumathylen
glykol u. a-Brom-n-buttersaure. Ausbeute 62%. Farblose dicke FI., Kp.20 104,5—105°.
— a.-Oxyisobuttersdurealhylenesler. Bldg. aus Mononatriumathylenglykol u. a-Bromiso-
buttcrsiiure. Ausbeute 35%. Dicke FI. Kp.,0 120—128°.— <5- Valerolaclan. Bldg. Bei 
der trockenen Dest. des Natriumsalzes der d-Jodvaleria.nsa.ure. im Vakuum. Ausbeute 
60—70%. FI. Kp.25 116—118°. Wandelt sich langsam in eine wciBe polymere Form 
um. — a.-Mełhyl-6-valerolaclon. Bldg. Analog aus dem Natriumsalz der a-Methyl- 
6-jodvaleria7i.ia.ure. Ausbeute 53%. Dicke FI. Kp.10 116—117°. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 61. 895—906. Univ. Turku, Finnland.) L a n g e r .

Len Okabe, Untersuchungen iiber die Loslichkeit des Cystins unter verschiedenen 
Bedingungen und iiber eine neue Melhode der Cystindarslellung. Dio Loslichkeit von 
Cystin wird durch dio Anwesenheit von Neutralsalzen u. durch die [H’] beeinfluŁSt. 
Bei seinem isoelektr. Punkt besitzt das Cystin die geringste Loslichkeit. Die Loslichkeit 
des Cystins variiert je nach der Art u. der Konz. des vorhandenen Neutralsalzes. NaCl, 
(NH4)2S04 u. Na2S04 bedingen eine Zunahme der Loslichkeit, wahrend NH4C1 u. NH4- 
Aeetat keinen EinfluB haben. Zusatz von A. vcrhindert die Loslichkeit. Unterhalb 
20° ist die Temp. ohne merklichen EinfluB. Die Loslichkeit des Cystins im Haar- 
hydrolysat unterscheidet sich merklich von derjenigen eines reinen Cystins. Unter 
Beriicksichtigung dieser Tatsaehen empfiehlt Yf. folgendes Verf. zur Isolierung von 
Cystin aus Haarhydrolysat: Hydrolyse von Pferdehaar mit 20%ig. HC1, Entfarbung 
mit Tierkohle, Konz. im Vakuum zu Sirup, Neutralisation mit wss. NH3 auf pn 4,8, 
Krystallisation bei 0°. Dureh Zusatz von 30% -A. wird die Abseheidung des Cystins 
vervollstandigt. Die NH4Cl-Konz. in der Lsg. wahrend der Abseheidung des Cystins 
betrug 1,5 Mol. Ausbeute aus 100 g Pferdehaar 6,4 g Cystin =  ca. 60% des nach 
OKUDAs Titrationsmethode (C. 1926. I. 1462) nachweisbaren Cystins. (Journ. Bio- 
chemistry 8 . 441—57. Tokyo, Kitasato Inst.) GuGGENHEIM.

Ame Pictet und Hans Vogel, Synthese der Saccharose. (Vgl. C. 1928. I. 1391.) 
Kurzes Ref. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1928.1. 2247. Naehzutragen ist: 
Zur Isolierung des y-Fructosetetraacelats wird das Rk.-Gemisch in W. gegossen, mit 
NaHC03 neutralisiert, mit Chlf. geschuttelt, Chlf.-Lsg. eingeengt, Krystalle des n. 
Acetats vom Sirup getrennt, aus letzterem der Rest des n. Acetats mit absol. A. heraus- 
gel. y-Aeetat zeigt [a]D =  —2,30° in Chlf., —3,27° in A., n. Acetat —83,93° in Chlf., 
—82,04° in A. y -Acetat ist swl. in k., 11. in h. W., swl. in A., leichter in A., Chlf., unl. 
in PAe., schmeckt sohr bitter, entfarbt schwach w. KMn04. — Nach H e l d e r m a NN’ 
(C. 1928. I. 184) tr itt  Saccharose in 2 Modifikationen auf, die eine durch Krystallisieren 
aus W. oder A., die andere aus CH3OH. Vff. haben fiir die erste F. 184—185°, fiir die 
zweite F. 170—171° festgestellt u. dieselbe Erscheinung bei ihrer synthet. Saccharose 
wiedergefunden. Handelszucker (F. 160°) ist wahrscheinlich ein Gemisch beider Formen.
— Vff. haben ferner Saccharoseoctaacetat durch konz. HC1 zum Gemisch der Tetra- 
acetate der beiden Monosen hydrolysiert, das Gemisch sodann mittels P20 5 wieder

185*
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kondensiert u. das Prod. vcrseift. Sie erhielten jedoeh nicht Saccharose, sondern ein 
neues Isomeres von F. 127°. (Helv. chim. Acta 11. 436—42.) L in d e n b a u m .

Hans Vogel, Ober ein Rhamnosan. Wasserfreie Rhamnose wurde nach dem Verf.
von PiCTET unter 15—16 mm 4 Stdn. auf 150—155° erhitzt, wobei 9,5% W. entwichen.
Das entstandene Rliamnosan, C0Hj0O4, bildet aus A. -)- A. ein mikrokrystallin. Pulver,
F. 90°, wenig hygroskop., bitter schmeckend, sil. in W., CH3OH, A., 7.1. in Aceton,
Pyridin, unl. in A., Bzl., Chlf. [<x ]d 20 =  +2,50° in W. Kryoskop. Mol.-Gew.-Best. in
W. ergab 152. Wird durch sd. W. in 2, durch sd. verd. H2S04 in 1 Stde. zu Rhamnose
hydratisiert. •— Diacelal, CJ0H14O0. Mit Acctanhydrid in Pyridin (Raumtemp., 2 Stdn.).
Amorph, F. 102—105°, gesclimacklos, luftbestiindig, unl. in k., wl. in h. W., 11. in
CH3OH, A., A., Chlf., Bzl., unl. in PAe. [a]nso =  -(-30,47° in Chlf. Kryoskop. Mol.-
Gew.-Best. in Bzl. ergab 252. -— Da Rhamnosan in seinem Verh. gegen sd. W. dem

__________q________ a-Glykosan gleicht, so diirfte cs ebenfalls
pw  n u  pw/nwi pn/nTrTpw pet einenAthylenozydring enthalten,entsprechendCH-CH• CH(OH)• CH(OH)• CH• CH3 nebenst FormJel. Das von v . L ip p m a n n

(C. 1925. I. 1749) aus Wasserrosenbliiten ge- 
wonnenc Prod. ist offenbar das Polymere eines anderen Rhamnosans. (Helv. chim. Acta
11. 442—44. Genf, Univ.) ' L in d e n b a u m .

Ichiro Sakurada, Verseifungsmechanismus der Celluloseesler hóherer Fettsiiuren. 
Es wird die Geschwindigkeit der lietcrogenen Yerseifung der Celluloseester hóherer 
Fettsiiuren mit alkoh. Kalilauge untersucht. AuBer den Monocstern wurden die Di
ii. Triester, die aus Baumwollpapier mit Fettsaureclilorid in Ggw. von Pyridin dar- 
gcstcllt werden, u. die niedrigeren Ester, aus Alkalicellulose u. Fettsiiureohlorid her- 
gestellt, benutzt. — Die Verseifung yerlauft ais bimolekulare Rk. Vf. nimmt an, daB 
die Rk. stufenweise yerlauft, es werden nicht alle Acetylgruppen auf einmal verseift:
Triester — y  Diester — ->- Monoester----y  regenerierte Cellulose. — Durch 150-maliges
Schiitteln in der Minutę wurde die Verseifung ungefiihr 1,5-mal beschleunigt. Durch 
Yerdiinnung der alkoh. Kalilauge mit W. wird die Verseifungsgeschwindigkeit stark, 
durch neutralcs Salz schwacher yerringert. (Scient. Papers Inst. physical. chem. 
Res. 8 . 21—41 [in Esperanto]. Lab. G. K it a .) MlCHEEL.

Ichiro Sakurada, Verseifung von Celluloseacetat durch Alkali. (Vgl. vorst. 
Ref.) Es werden die Resultatc der Verss. liber die Verseifung der Aeetyleellulose 
angegeben. Die Yerseifung mit wss. Alkalilauge ohne Schiitteln folgt bis zu 50% der 
Gleichung einer monomolekularen Rk.; danach yerringert sich die Geschwindigkeit 
plótzlich. — Schiittclt man bei der Verseifung mit wss. Lauge, so wird der Ester 
bis zu 90% nach dcrselben Gleichung yerseift. — Das Verseifen mit alkoh. Kalilauge 
ohne Schiitteln (Konz.: 95%, % -95, */2• 95, 1/4■ 95°/0) erfolgt zuerst sehr schnell u. 
yerlangsamt sich dann bedeutend. — Unter Schiitteln folgt die Verseifung mit 
Lauge von hohem A.-Geh. wieder der Gleichung einer bimolekularen Rk. — Vf. schliigt 
eine Priifung der Acetylcellulosequalitat durch den Vergleich der Yerseifungsgeschwin- 
digkeit vor, da Aeetyleellulose von yerschiedenem Ursprung unter denselben 
Bedingungen eine verschiedcne Verseifungsgeschwindigkeit ergibt. (Scient. Papers 
Inst. physical. chem. Res. 8 . 42—53 [in Esperanto].) MlCHEEL.

Ichiro Sakurada, Ober die Yerseifung von Celhdoseacetat durch Hydratisierung. 
(Ygl. vorst. Ref.) Bei Herst. acetonl. Aeetyleellulose durch Hydratisieren der acetonl. 
primiiren Triacetylcellulose mit Essigsiiure, W. u. H2S04 tr itt  Verseifung ein. Sie 
yerlauft nach demselben Meehanismus wie diejenige der yorigen Mitt. mit Alkali. 
Die Verseifungsgeschwindigkeit laBt sich durch die Gleichung einer monomolekularen 
Rk. ausdriicken, wenn man annimmt, daB die Wassermenge bei der Verseifung un- 
yerandert bleibt. Danach konnte die Verseifung wahrend der Reifung bei yerschiedener 
Temp. berechnet werden. Das Resultat stimmte gut mit den fruher vom Vf. prakt. 
ausgefiihrten Unterss. liberein. Die auf Grund dieser theoret. Betrachtung u. nach 
der Annahme, daB Monoester u. regenerierte Cellulose acetonunl. sind, berechneten 
Werte stimmen mit denen anderer Forscher bei der Herst. des acetonl. Esters durch 
Verseifung des Triacetylesters prakt. erhaltenen Werten iiberein. (Scient. Papers Inst. 
physical. chem. Res. 8 . 54—61 [in Esperanto].) MlCHEEL.

L. Ruzicka, W. Brugger, C. F. Seidel und H. Schinz, Zur Kenntnis des Kóhlen- 
sloffringes. X. Ober die monocyclischen Dikełone des 16-, 18- und 30-gliedrigen Kohlen- 
stoffringes. (IX. ygl. C. 1927. II. 2452.) In  yorliegender Arbeit wird gepriift, ob sich 
unter den Zers.-Prodd. der polymethylendicarbonsauren Th-Salze (2. Mitt.) aueh solche
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bcfinden, welche sich von 2 oder mehr Moll. Diearbonsiiure ableitcn. In erster Linie 
kommen cycl. Dikctone vom Typus I. in Betracht. Ferner sind aliphat. Ketonc vom 
Typus II. u. analoge aus 3 usw. Moll. Dicarbonsaure denkbar. In der Tat lieflen sich 
solche Verbb. isolieren. So wurden aus den Zers.-Prodd. des azelainsauren Th (3. Mitt.) 
auBer ca. 25% Cyclooctanon mittcls der Semicarbazone weniger ais 1% Cyclohexa- 
<kcandion-(I,9) (I., x =  7) u. Spuren cines alipliat. Diketons der wahrscheinlichen 
Formel III. isoliert. Die Konst. des ersteren Ketons lieB sich cinwandfrei beweisen. 
Esterns liefert es bei der Red. nach CLEMMENSEN Cyclohe'xadecan u. Cyclohexadecanon. 
Zweitens wurde das Benzylidenderiv. (IV., x =  7) durch Ozon u. C r0 3 zur Saure V. 
(x =  7) aufgespalten u. diese zu VI. (x =  14) reduziert. SchlieBlicli wurde auch die 
gegenseitige Stellung der beiden CO durch direkte Synthese des Diketons aus dcm 
Th-Salz der Saure VII. bewiesen, welche ihrerseits aus Azelainestersaure dargestellt 
wurde. — Aus den Zers.-Prodd. des scbacinsauren Th (4. Mitt.) wurde analog Cyclo- 
octadecandion-{l,10) (I., x =  8) isoliert. Dieses lieferte bei der Red. Cyclooctadecan u. 
Cyclooctadecanon. — SchlieBlicli wurden aus den lioehsd. Anteilen von der Zers. des 
tetradecan-l,14-dicarbonsauren Th (2. Mitt.) Ditetradecylkelon (II., x =  14) u. Cyclo- 
triakoniandion-{l,16) (I., x =  14) isoliert. Konst.-Beweis fur letzteres durch oxydative 
Aufspaltung des Benzylidenderiv. (IV., x =  14) zur Saure V. (x =  14) u. Red. dieser 
zu VI. (x =  28). Durch Red. des Diketons selbst wurden Cyclotriakontan u. Cyclo- 
triakontanon erhalten. — Der Abbau durch Ozon u. Cr03 wurde am Benzylidencyclo- 
'pcntadecanon erprobt. Das Verf. ist der direkten Cr03-0xydation uberlegen, da es 
reinere Prodd. liefert u. Dikctone nur an e i n e m  CO aufzuspalten gestattet.

I— CO— , II. CII, •[CII2]X_1 ■ CO • [CHa]x_, • CII3
I. [CHl!]xco[CH2]x n l  CII3• [CH2]9• CO• [CH2]7• CO■ [CII2]a• CII3

CO— C :C II-C 0H6 i—C 02H i—COjH  CO— I
[C H2]x I IV. [CHj]v V. [CII2]X VI. [CHs]7 [CII2]7

‘-C O -[C H ,]x_1 1—CO•[CHj]3̂ _i • C02H 1—COoH y n _ H
V e r s u c h e .  Das wic fruher erhaltenc Zers.-Prod. des azelainsauren Th 

(aus 5 kg Azelainsiiure) wurde fraktioniert dest. Die gewiinschten Prodd. be- 
finden sich in den Fraktionen 150—180° u. 180—200° (2 mm). Letztere lieferte mit 
Semicarbazidacetat in CH3OII ein Scmicarbazon yon F. 128—130° (aus CH3OH) 
u. dieses, mit Oxalsaurc zerlegt, ein Keton von F. 75—76° (aus CH3OH). Die Analysen 
stimmen anniihernd auf ein Diketon C2:iHu 02 (III.) u. sein Disemicarbazon, Co5H50 0 2iVf>.
— Obige Fraktion 150—180° lieferte in gleicher Weise ein Scmicarbazon, welches nach 
Auskochen mit A., in dcm es fast unl. ist, F. ca. 240° (Zers.) zeigt u. noch nicht ganz 
reines Cyclohexadecandion-(l,9)-disemicarbazon, C18H3.]02N6, darstellt. Daraus mit 
h. konz. Oxalsaurelsg. Cyclohexademndion-(l,9), Ćn,H2S0 2 (I., x =  7), Kp.2180°, aus 
CH3OH krystallin., F. 83—84°. Dioxim, Ci6H30O2N2, aus A., F. 185—186®. — Red. 
dieses Diketons mit amalgamiertem Zn u. HC1 (2 Tage kochen) ergab 2 Fraktionen: 
140—180° u. 180—190° (12 mm). Erstere lieferte aus CH3OH Cyclohezadecan, C1ISIIS2, 
Nadelchen, F. 61°. Letztere, sowie die methylalkoh. Mutterlauge gaben mit Semi- 
carbazid nach Trennung vom C10H32 mittels PAe. Cyclohexadecanonsemicarbazon, 
C17H33ON3, aus CH3OH, F. 185° (vgl. 2. Mitt.). — Zur Aufspaltung wurde das cycl. 
Diketon mit Benzaldehyd in NaOC2H 5-Lsg. zu IV. (x =  7) kondensiert (mehrere Tage), 
nach Entfernung des Benzaldehyds das Prod. zur vólligen W.-Abspaltung mit KUSO,
1 Stde. auf 200—210° erhitzt, darauf in Eg. erst ozonisiert, dann in der Kalte mit 20%ig. 
wss. Cr03-Lsg. behandelt, nach Entfernung des Eg. mit sd. 20%ig. methylalkoh. H2S04 
yerestert u. mit Dampf dest., wobei Benzoesaureester ubergeht. Zuriick bleibt 7-Oxo- 
telradeca7i-l,14-dicarboiisauredimethylester, CI8H 32 05, Kp.0i3 180—190°, Krystallpulvcr 
aus PAe., F. 45°. Daraus mit alkoh. KOH die freie Saure, CJ6H280 5 (V., x =  7), aus A., 
F. 109—110°. Diese lieferte, nach CLEMMENSEN reduziert (24 Stdn. unter Durch- 
leiten von HC1), Tetradecan-l,14-dicarbon3aure (VI., x =  14), aus Essigester, F. 121°.
— 8-Oxopentadecan-l,15-dicarbonsaure, C17H30O5 (VII.). Azelainestersaure mit redu- 
ziertem Fe unter Ruhren 3 Stdn. auf 283—290° erhitzen, mit 20%ig. HC1 kochen, mit 
Chlf. ausziehen, ganzes Prod. mit sd. 20%ig. methylalkoh. H2S04 verestern, Ester 
fraktionieren. Fraktion 200—230° (1 mm) liefert aus PAe. den DimelJiylasler von VII., 
C19H3i,Os, Blattchen, F. 57—59°. Daraus mit sd. methylalkoh. KOH die freie Saure, 
aus Bzl., F. 115—116° (vgl. 9. Mitt.). — Zur Herst. des Th-Salzes von VII. wird dieses 
in sd. A. gel., in die bereehnete Menge h. 20%ig. NaOH gegossen, Lsg. in Th(N03)4-
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Lag. eingetragcn. Zers. des Th-Salzes wie iiblich. Niederc Fraktion des Zers.-Prod. 
lieferte reichlich Azelaonscmicarbazon (F. 1G6°). Aus Fraktion 145—200° (1,5 mm) 
wurde das Disemicarbazon von I. (x =  7) erhalten.

Cyclooctadecandion-(1,10), C]8H320 2 (I., x = 8). Wurde hauptsachlich aus der 
Fraktion 160—180° (2 mm) von der Żers. des sebacinsauren Th ais rohes Semicarbazon 
abgeschieden, welches mit Oxalsaure zerlegt wird. Kp.a 190—200°, Blattchen aus A., 
F. 96—97°. Diozim, ClgH340 2N2, aus A., F. 166—168°. Disemicarbazon, F. oberhalb 
230° (Zers.), fast unl. — Red. des vorigen naeh CLEMMENSEN ergab ein Prod. von 
Kp .2 165—175°. Trennung mit Semicarbazid in: 1. Cycloociadecan, Cj8H36, Nadeln aus 
CH3OH, F. 72°. Darst. eines Vergleiclispraparats durch Red. von Cyclooetadecanon 
(2. Mitt.). 2. Cyclooctadecanonsemicarbazon, aus A., F. 184° (2. Mitt.). — Benzyliden- 
cyclopentadecanon, C22H320. Aus dem Keton u. Benzaldehyd in NaOCH3-Lsg. Nach
2 Tagen erstarrtes Gemisch, mit W. u. PAe. vcrarbeiten, in letzterem 1. Anteil mit Dampf 
dest., Riickstand unter 1 mm fraktionieren, Fraktion 180—220° mit KHS04 1 Stde. 
auf 200° erhitzen. Kpa ca. 190°. Ozonisierung in Eg. (Eiskiihlung), weitcre Oxydation 
mit C r0 3 u. Vercstcrung ergab Benzoesaureester (mit Dampf entfernt) u. Tridecan-
1,13-dicarbonsauredinie.thylesler, Kp.0-5 170—172°, aus CH3OH, F. 43°. — Die hochsd. 
Prodd. von der Zers. des tetradecan-l,14-dicarbonsauren Th -wurden unter 2 mm in die 
Fraktionen 175—230, 230—270 u. 270—300° zerlegt. Erste Fraktion lieferte aus Aceton 
Diieiradecylketon, C23HM0, Bliittchen, F. 65—66°, Kp .2 225—230°, D.704 0,8100. Bildet 
kein Semicarbazon. Ozim, C29H60ON, Nadelchen aus CH3OH, F. 41—42°. Daraus 
durch Aufkochen mit H2S04 (5: 1), Neutralisieren u. Ausziehen mit Chlf. das Isozim, 
C29H59ON, Kp .2 oberhalb 250°, aus A., F. 84°. — Aus den beiden anderen Fraktionen 
wurde das Cyclotriakonlandion-(l,16)-disemicarbazon abgeschieden, naeh Auskochen 
mit Bzl. u. Extrahieren mit sd. absol. A. F. 218—219°. Daraus mit h. 20°/oig. HC1 
Cyclolriakonlandion-(l,l(j), C30H56O2 (I., x =  14), Krystalle aus CH3OH, F. 74—75°. 
Diozim, C30H58O2N2, aus CH30H, F. 130—131°. — Der oxydative Abbau des Benzy- 
lidencyclotriakontandions-(l,16) (IV., x = 1 4 )  mit Ozon u. Cr03 (event. auch ohne 
letzteres) erfolgte mit geringen Abanderungen wie oben. Erhalten: 14-0zooctakosan-
l,2S-dicarbonsaure, C30H-0O5 (V., x =  14), aus Essigester, F. 101—103°. Daraus durch 
Red. nach CLEMMENSEN Octakosan-l,2S-dicarbonsdure, C30H58O4 (VI., x =  28), aus 
Essigester, F. 108°, ident.- mit der durch Elektrolyse der Tetradecan-l,14-dicarbon- 
estersaure synthetisierten Saure (spatere Mitt.). Aus der Mutterlauge wurde eine Saure 
von F. 101—102° gewonnen, stimmend auf C29H560 4 ( ?). — Red. von I. (x =  14) nach 
CLEMMENSEN ergab ein Prod. von Kp .2 230—270°. Trennung mit Semicarbazid in:
1. Cyclotriakontan, C30H60, Blattchen aus Essigester, F. 53—54°. Wird durch H J
(D. 1,96) u. P (250°, 8 Stdn.) nicht angegriffen. 2. Cyclotriakonlanonsemicarbazon, 
C3IH01ON3, aus A., F. 149—150°. (Helv. chim. Acta 11. 496—512. Genf, L ab . der Firma 
M. N a e f  & Co., u. Utrecht, Univ.) L in d e n b a u m .

Oscar L. Brady, James N. E. Day und P. S.Allam, Einige Dinitroathylbenzole. 
Die Verss. sind Vorarbeiten fiir eine Unters. der Nitrierung von p-Athyltoluol. —
2,G-Dinitro-‘l-aminodthylbenzol. Aus 2,4,6-Trinitroathylbenzol mit (NH4)2S in sd. A. 
Goldgelbe Nadeln aus A., F. 175°. (S c h u l z  u. Sa n d e r  [Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 
[1909]. 2634] geben 110° an.) — 2,6-Dinitroathylbenzol, C8H80 4N2. 2,6-Dinitro-4-amino- 
athylbenzol wird in einem Gemisch von A. u. rauchender H 2S04 (20°/o S03) gel. u. mit 
festem NaN02 diazotiert, das Gemisch 15 Min. erhitzt, mit W. yerd. u. mit Dampf 
dest. Tafeln aus A., F. 57,5°. Oxydation mit rauchender HN03 liefert 2,6-Dinitro- 
benzoesiiure. — 2-Nitro-4-acetaminoathylbenzol. Athylbenzol wird mit Salpeterschwefcl- 
saure erst bei 50—60°, dann auf dem Wasscrbad nitriert, das Dinitroprod. mit (NH4)2S 
in sd. A. red., das Red.-Prod. mit Acetanhydrid gekocht. F. 111° (aus PAe.). Gibt 
bei Nitrierung mit Salpetersehwefelsaurc 2,3-Dinitro-4-acetaminoathylbenzól, CioHi]0 6N3 
(Nadeln aus Eg., F. 143°), neben der 2,5-Dinitroverb., bei dereń Verseifung mit 45%ig. 
H2S04 2,5-Dinitro-4-aminodthylbenzol, C8H90 4N3, erhalten wird (rote Prismen aus A., 
F. 125°). — 2,3-Dinitro-4-aminoathylbenzol, C8H90 4N3. Goldgelbe Nadeln aus verd. A., 
F. 121,6°. Durch Diazotieren (s. o.) u. Dampfdest. der stark sauren Diazolsg. entsteht 
2,3-Diniłroathylbenzol, C8H80 4N2, Nadeln aus verd. A., F. 58,5°. Chromschwefelsaure 
oxydiert dieses zu 2,3-Dinitrobenzoesaure (Methylester, CaH0O6N2, Tafeln aus Methanol, 
F. 134°). — 2,5-Diniłroathylbenzol, C8H80 4N2. Aus 2,5-Dinitro-4-aminoathylbenzol. 
GelblichweiCe Krystalle aus yerd. A., F. 59,5°. Oxydation liefert 2,5-Dinitrobenzoe- 
saurc. — 3,5-Dinitro-4-aminoathylbenzol, Darst. nach P a UCKSCH (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 17. 769 [1884]), liefert durch Diazotieren u. Kochen mit A. 3,5-Dinilroathylbenzol,
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C8H80 4N2, gelbe Tafeln aus PAe., F. 41°. Oxydation gibt 3,5-Dinitrobenzoesaure. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 978—82. London, Ralph Forster Lab.) OSTERTAG.

George H. Coleman und c. R. Hauser, Die Bildung primdrer Aminę ans 
Grignardreagenzien und Monochloramin. Bei der Einw. yon Monochloramin auf 
.Grignardreagenzien entstehen prim. Aminę u. NH3. Die Ausbeute hangt dayon ab, 
ob Chloride, Bromide oder Jodide yerwendet werden. Bei RMgX ist die Ausbeute 
an Amin bei gleichem R am gróBten, wenn X =  Cl ist, am kleinsten dagegen, wenn 
X =  J  ist. Ist X =  Br, so liegt die Ausbeute zwischen Cl u. J. Der Gehalt an NH3 
wiiehst mit sinkender Aminausbeute an. Die Grignardreagenzien wurden in gewohn- 
licher Weise in A. hergestellt. Auch das Monochloramin (NH2C1) wurde in A. unter 
Modifizierung der Methode von M a r c k w a l d  u . W i l l e  (C. 1923. III. 288) dargestellt. 
Dic Rk. zwischen dem Grignardreagens u. NH2C1 geht selbst bei 0° sclmelł yor sich. 
Angenommcn wird folgender Rk.-Verlauf:

RMgX +  NH2C1 =  RNH3 +  MgXCl (1),
RMgX +  NH,C1 =  RC1 +  MgXNH2 (2).

Bei Grignardreagenzien der niederen Alkylhalide wurden die entsprechenden 
KW-stoffgase entwickelt; entsprechend der sek. Rk. des Uberschusses an Grignard
reagens mit den Prodd. Mit Benzyl-MgCl wurden die grófiten Ausbcuten an Amin 
erhalten u. mit Phenyl-MgJ die kleinsten. Wird NH3 nach Rk. 2 gebildet, so sollte 
das entspreehende Chlorid auftreten. Mit Phenyl-Mgj, bei dem am meisten NH3 ge
bildet wird, wiire eine aquivalente Menge Chlorbcnzol zu erwarten. Chlorbenzol konnte 
tatsachlieh isoliert werden. Sek. u. tert. Aminę wurden nicht aufgefunden.

V e r s u e h e .  Monochloramin, NaOCl, aus 2-n. NaOH u. der berechneten Menge 
Cl2, wurde mit NH4OH gemischt. Das NH2C1 wurde mit A. ausgeschiittelt oder zur 
Erzielung konz. Lsgg. bei 15—25 mm bei 30—40° dest. — Phenyl-MgJ u. NII,Cl. 
120 mg Mol. NH2C1 in 300 ccm A. wurden zu einem UberscliuB an Grignardreagens 
gegeben. Prodd. C0H6NH2-HC1 u. NH,,C1. AuBerdem konnten nachgewiesen werden: 
Chlorbenzol, Bzl., Jodbenzol u. Diphenyl. — Phenylathyljodid, CSH0J. Aus Phenyl- 
ałhylchlorid u. N aJ in Aceton. Kp.18_20 125—128°. — Benzyljodid. Aus Bmzylchlorid 
u. N aJ in Aceton. P. 24°. (Journ. Amer. ehem. Soc. 50. 1193—96. Iowa City, Iowa 
Univ.)_ IClNDSCHER.

Isidore Elkanah Balaban, Eine neue Sytithese von 4-Amino-3-oxyphenylarsin- 
sdure. Darst. erfolgt leicht vom m-Chloracetanilid aus iiber 4- u. 6-Nitro-3-chlor- 
acetanilid, 3-Chlor-4-nitroanilin, 3-Chlor-4-nitrophenylarsinsaure, u. 4-Nitro-3-oxy- 
phenylarsinsaure. — 3-Chlor-6-nitrophenylarsinsaure geht mit Alkali in p-Nitrophenol 
iiber. — Verss. aus 2,3-Dinitro-4-aminophcnol, 2,4-Dinitro-3-aminophenol u. 4-Amino- 
brenzcatechin nach B a r t -S c h m id t  Arsinsiiuren darzustellen, waren erfolglos.

3-Chlor-4-nitrophe?iylarsinsaure, C8H50 5NClAs. Aus diazotiertem 3-Chlor-4-nitro- 
anilin mit Kupferarsenitlsg. Schwach gelbe Prismen aus Eg. Zers. bei 200°. W . in 
k. W., I. in A., Ba-Salz, prismat. Stabchen. — 4-Nitro-3-oxyphenylarsinsuure, CeH60„NAs. 
Aus 3-Chlor-4-nitrophenylarsinsaure mit sd. 4-n. NaOH. Schwach gelbe Nadeln aus 
Eg. Wl. in W., U. in A. Mg-Salz, mikrokrystallin, Ba-Salz, Stabchen. Red. mit Glucose 
liefert 4-Amino-3-oxyplienylarsinsaure, Prismen aus 2-n. Eg. Nach Verss. an mit Try- 
panosoma eąuiperdum infizierten MiŁusen ist die letale Dosis T  2,0 mg/g (intravenós 
u. subcutan) bzw. 6,0 mg/g (orał); der chemotherapeut. Quotient c/2' 1: 3 bzw. 1: 15. — 
4-Acetamino-3-oxyplienylarsinsaure. Fast farblose Tafeln. Fast unl. in h. W., A., 
swl. in 50%ig-> 11. in k. 80°/0ig. Ameisensaure. Na-Salz, Nadeln aus A. T: 1,0 mg/g 
(intrayenos u. orał) bzw. 0,5 mg/g (subcutan); c/2': 1: 2 bis 1: 2,5 bzw. 1:1. — Darst. 
der folgenden Arsenobenzole nach B ertiie im  (Chem.-Ztg. 38. 756 [1914]). — 4-Amino- 
4'-acetamino-3,3'-dioxyarscnobenzol, C,jH]40 3N2As2. Gibt ein 11. Hydrochlorid. T  =
4,0 mg/g (orał), c/21 =  1: 80. — 3,4 -Diamino-4,3'-dioxyarsenobenzol, CJ2H J20 2N2As2. 
Gibt ein U. Hydrochlorid. T  — 2,0 mg, c/T =  1: 20. — 4,4'-Diacetamino-3,3'-dioxy- 
arsenobenzol, C16H)60 4N2As2. T  — 8,0 mg/g, c / T — 1:80. — 3,4’-Diacetamino-4,3'- 
dioxyarsenobenzol, C,6H]0O4]Sr2As. T  =  10,0 mg/g, c/T  == 1 : 50. — 2-Nitro-4-acetamino- 
-3-oxyphenylarsinsaure. Rote Prismen aus sd. W. Wl. in Eg. Ca-Salz, Nadeln. — 
2-Nilro-4-amino-3-oxyphenylarsinsaure. Rote Tafeln aus W .; geht bei 100° in ein braunes 
Monohydrat, C8H,O0N2As +  H20  iiber; dieses gibt bei 110° das W. nicht ab. LI. in A., 
zll. in Eg. — 2-Amino-4-acetamino-3-oxyplienylarsinsaure, C8Hu 05N2As. Aus 2-Nitro- 
4-acetamino-3-oxyphenylarsinsaure mit FeS04 bei 30°. Prismen aus W. L. in 22 Tin. 
.sd. W., 11. in k. 80%ig. Ameisensaure, zll. in Eg., fast unl. in A., 1. in iiberschiissiger
2-n. HC1. Ca-Salz, mikrokrystallin. Gibt mit HN02 ein unl. Diazooxyd (gelbe, vier-
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seitige Tafeln, kuppelt nicht mit /3-Naphthol). — 2,4-Diacelamino-3-oxypJięnylarsinsaure, 
C10E , M A s .  Nadeln aus 2-n. Eg. — 3-Chlor-O-nitrophenylarsinsdure, C6H5OsNClAs. 
Aus 3-Chlor-6-nitroanilin nach B art-S chm id t. Stabchcn aus W. Sintert bei 240°,
F. 250°. Swl. in Eg., 1. in h. A. Gibt mit FcSOj 3-Chlor-6-aminophenylarsinsdure, 
Prismen aus W. Zll. in W., 11. in 80%ig. Ameisensaure, wl. in A., Eg. L. in konz. HC1. 
Diazotierbar. Ca-Salz, Nadeln. — 3-Chlor-6-acelaminophenylarsinsdure, C8Hg04NClAs. 
Prismen aus W. L. in 15 Tin. W., zll. in Eg., fast unl. in A. Mg-Salz, mikrokrystallin. — 
G-Glycinamid-3-chlorphenylarsinsdure, CjHjoOjNjClAs. Aus 3-Chlor-G-aminophenyl- 
arsinsaure u. Chloracetamid. Nadeln aus W., F. 195° (Zers.). L. in 30 Tin. sd. W., 
zll. in Eg., 11. in A. Mg-Salz, mikrokrystallin., Ca-Salz, Tafeln. (Journ. chem. Soc., 
London 1928. 809—13. Wandsworth, Lab. yon May & Baker Ltd.) OSTERTAG.

Duncan Graham Foster und Stanley F. Brown, Organische Selenverl)indungen. 
Einige Derivate der aromatischen Selenather. (Vgl. C. 1924. II. 1685.) Der Unterschied 
zwischen den aromat. Selenoathern u. den entsprechenden Schwefelyerbb. besteht im 
starker bas. Charakter des oxydierten Se, welclier sich durch die Neigung zur Bldg. 
lockerer Additionsprodd. u. der Tendenz der Substanzen zu erkennen gibt, im hexa- 
yalenten eher ais im tetrayalenten Zustand zu bestelien. Vff. studierten die Bldg. 
einer Reihe yon Selenoxyden u. stellten die Hydronitrate einiger derselben ber
/ ^C0H5—S—N 03 . Das Se ist in diesen Verbb. 6-wcrtig u. eine weitere Oxydation ist 
l O ^ R  )
nicht moglich. Chlorwasserstoffsaure bildet keine Additionsprodd., sondern wandelt 
die Selenoxyde in Dichloride um. Hierfiir nehmen die Vff. folgendes an:

H Cl Cl
C0II5—SeOR +  HC1 — >- C6H6- ś £ - R  ^  C6H5—ke—R

Ó OH
Cl Cl

CcH5—Śe—R +  HC1 — >- C0H6—Śe—R +  11,0 
OH Ól

V e r s u c h e. 8de.nophe.n6l, C0HsSeH. Durch Behandeln von Phenyl-MgBr mit 
Se u. Zers. des Prod. mit k. HC1. Daneben entstelit Diphenyłdiselenid u. Diphenyl- 
selenid. — Phenylmethylselenoather, C6H5SeCH3. Darst. nach Pope u. N e v il le  (Journ. 
chem. Soc., London 81 [1902]. 1553). Kp. 214—216°. — Phenylisoamylselenoather. 
Aus Selenophenol in NaOH, A. u. Isoamylbromid. Kp .3 105°. — Diphenylselenoather. 
Darst. analog vorst. Verb. in Butylalkohol. Kp. 303°. — Diphenylselenoxyd, (C6H5)2ScO. 
Aus Diphenylselendichlorid u. NaOH nach KRAEFT u. VORSTER (Ber. Dtsch. chcm.
Ges. 26 [1893], 2818) oder aus Diphenylselenoxydhydronitrat. F. 106—108°, aus Bzl.
— Phenylmethylselenoxydhydronitrat. Aus dem Selenoather u. rauchender HN03. 
WeiBe Blattchen oder Nadeln. F. 97°. — Phenylathylselenoxydhydroniirat. Darst. 
analog yorst. Verb. Farbloses 01. — Phenylisoamylselenoxydhydronitrat. Farbloses Ol. 
Zersetzt sich ebenso wie die Methyl- u. Atliylverb. beim Erhitzen oberhalb 100° unter 
N 02-Entw. u. Bldg. yon Diphenyłdiselenid (F. 63°). — Diphenylselenoxydhydronitrat. 
WeiBe Nadeln. — Werden diese Hydronitrate in wss. Lsg. mit Na,C03 behandelt, so 
wird 1 Mol. Carbonat aufgenommen, C02 wird entwickelt u. beim Verdampfen zur 
Trockne u. Extraktion mit A. oder Bzl. werden Ole erhalten, welche unzweifelhaft 
die Selenoxyde C0H5SeOR darstcllcn, die aber zu wenig 1. sind u. sich zu leicht zers., 
ais daB sie gereinigt werden konnten. Werden dio Ole mit konz. HC1 behandelt, so 
entstehen weiBe, aus Bzl., A. oder A. krystallisierbare Dichloride. — Phenylmethyl- 
selendiclilorid, F. 122° unter Zers. — Phenylathylselendiclilorid, F. 64—65°. — Phenyl- 
isoamylselendichlorid, F. 80°. — Diphenylselendichlorid, F. 142° unter Zers. Die Verb. 
wurde auch aus Diphenylselenid iiber das Diphenylselenoxydliydronitrat u. das Di- 
phenylselenoxyd mit HC1 erhalten. — Wurde Methylphenyl-, Athylphcnyl-, Isoamyl- 
phenyl- u. Diphenylselenid in Eg. bei Zimmertemp. mit KMnO.j oxydiert, so konnte 
nur bei der Diphenylyerb. ein Selenosyd erhalten werden. Wurden die Rk.-Gemische 
in Eis gekiihlt u. mit HC1 gesatt., so entstanden die Dichloride. Dieselben Verbb. ent- 
standen, wenn Methyl- u. Phenylselenoather in A. mit Chlor behandelt wurden. Die 
Athyl- u. Isoamylderiw. zers. sich aber bei Einw. yon Chlor. (Journ. Amer. chem. Soc. 
50. 1182—88. Annandale-on-Hudson [N. Y.].) KlNDSCHER.
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A. E. Wood und Ellis G. Travis, Darstellung aliphatischer und aromatischer 
Sulfone mit Natriumhypochlorit. Vff. studiertcn die Wrkg. yon Na-Hypochloritlsgg. 
auf Athyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, n-Heptyl-, Phenyl- u. Benzylsulfid, u. zwar wurden 
Lsgg. yerschiedener Alkalitat yerwendet. Es ergab sich, daB die oxydierende Wrkg. 
von der Alkalitat der NaClO-Lsg. u. der Art u. dem Mol.-Gew. des organ. Sulfids ab- 
hangt. Mit Lsgg. niederer Alkalitat (ca. 0,2% freies NaOH) wurden Athyl- u. n-Propyl- 
sulfid leiclit u. yollstandig in die entsprechenden Sulfone iibergefiihrt; Butyl-, Phenyl- 
u. Benzylsulfid wurden weniger leicht oxydiert u Heptylsulfid war am wenigsten 
reaktionsfahig u. wurde hauptsachlieh in das Sulfoxyd yerwandclt. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 50. 1226—28. Clinton, Mississippi, Coli.) KlNDSCHER.

F. F. Blicke und F. D. Smith, Die Darstellung von p-Jodanisol. Vff. modi- 
fizierten die Methode von BRENANS (Buli. Soc. chim. France [3] S5 [1901], 819), indem 
sie Anisol mit Jod in Ggw. von Quccksilberoxyd reagieren lieBen, ais Losungsm. aber 
CCI., yerwendeten. Auch zeigte es sich, da 13 nur die Hiilfte der von BRENANS benutzten 
Jodmenge erforderlich ist u. erhóhte Temp. (50—60°) die Rk. giinstig beeinfluBt. Aus
beute 73%, F. 49—52°. Wurde dio Rk. bei Zimmertemp. durchgefuhrt, so war die 
Ausbeute nur 57%. Jod wird in Ggw. von H„0 rasch durch Quecksilberoxyd entfarbt, 
mittels einer solchen Lsg. konntc aber kein Jodanisol erhalten werden. Daher ist die 
Entfernung des bei der Darst. des Jodanisols gebildeten H ,0  wiihschenswert. Wurde 
das W. nicht mittels eines Luftstroms entfernt, so wurde neben Quecksilberjodid auch 
-jodat gebildet, das der Zers. des unbestandigen Hg-Hypojodit entstammt. Anisol 
reagierte nicht mit Jod, wenn das Hg-Oxyd durch Pb- oder Ca-Oxyd ersetzt wurde. 
Jodmonochlorid reagiert kraftig mit Anisol, es scheint aber ein komplexes Gemisch 
von Jod- u. Chlorsubstitutionsprodd. des Anisols gebildet zu werden. Durch die Rk. 
von K J  mit diazotiertem p-Anidin kónnen 75—80% reinen p-Jodanisols erhalten 
werden. Seine Darst. nach folgendem Seliema ist nicht geeignet, da das Endprod. 
aus einem Gemisch von Anisol, o- u. p-Jodanisol u. Dijodanisol besteht:

CH3OC0H6 +  Hg(OCOCH3)2 =  CH3OC6H4 • HgOCOCH3 +  CH3COOH, 
GH3OC0H, ■ HgOCOCH3 +  NaCl =  CH3OC0H,HgCl +  CH3COONa, 
CH3OCcH.,HgCl +  J 2 =  CH3OCeH.!J  +  HgJCl.

(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1229—31. Michigan, Univ.) KlNDSCHER.
Richard de Capeller, Untersuchungen in der Gruppe der kiinstlicken Moschusse.

II. Bemerkungen zur Eliminierung von Seitenketten bei der Nitrierung aromatischer Ver- 
bindungen. (I. vgl. C. 1928.1. 1392.) B a r b i e r  (C. 1928.1. 1397) erhielt bei der Nitrie
rung des 2-tert.-Butyl-m-kresolmetbyIiithers ais Nebenprod. einen Dinitro-m-kresol- 
methyldther von F. 101°, von dem er annimmt, daB er die Konst. C6H 2(CH3)1(OCH3)3 
(NO,),216 besitzt. Derselben Verb. ist Vf. im Laufe seiner Unterss. begegnet, u. er konnte 
beweisen, daB sie die Konst. C6H3(CH3)1(0CH3)3(N02)24,6 besitzt, indem er durch Aus- 
tausch des OCH3 gegen NH2 (mittels NILOH unter Druck bei 100°) das bekannte 
4,6-Dinitro-3-aminotoluol (F. 193°) erhielt. Ubrigens sind die beiden anderen móglichen 
Isomeren, 2,6- u. 2,4-Dinitro-m-kresolmethylather, bekannt (ygl. D r e w , C. 1921. I. 
616, u. GORNALL u . R o b in s o n , C. 1926. II. 2712). E s ist bemerkenswert, daB hier 
das tert.-C4H9 o h n e Austausch gegen NO, eliminiert wird. Vf. fiihrt einige andere 
Beispicle dieser Art an. (Hclv. chim. Acta 11. 426—27. Genf, Univ.) L in d e n b a u m .

K. W. Rosenmund und H. Schindler, Ober die katalytische Beduktion von Mandel- 
sduren. ROSENMUND u. H e i s e  (vgl. C. 1921. III . 1279) hatten gefunden, daB Ester 
des Benzylalkohols bei Behandlung mit H in Ggw. von Pd in Toluol u. die entsprechende 
Siiure gespalten werden. Da bei Estern anderer Alkohole eine derartige Spaltung aus- 
blieb, nehmen Vff. ais Ursache fiir den Reaktionsyerlauf beim Benzylalkohol die un- 
mittelbare Naehbarsehaft des negatiyen Phenylrestes zur Carbinolgruppe an. Bestiitigt 
wurde diese Ansicht durch Verss. bei acylierten Mandelsauren, dic ais Deriyy. des 
Benzylalkohols aufgefafit werden kónnen. So gab O-Acetyl-mandelsaure, bzw. dereń 
p-Methoxy-, o-Chlor- oder o-Ozy-Deriy. neben Essigsaure Phenylessigsdure bzw. die 
entsprechcnden Deriw.

V e r s u c h e .  Phenylessigsdure, aus O-Acetyl-mandelsaure in Xylol, Cumol oder 
Tetralin bei Siedetemp. des Losungsm. in Ggw. von Palladium-bariumsulfat hydriert,
F. 76°. Entsprechend wurden erhalten: p-Methoxyphenylessigsdure aus O-Acetyl- 
p-methoxymandelsaure, F. 85—86°; o-Chlor-phenylessigsdure, aus O-Acctyl-o-chlor- 
mandelsaure (F. 50°), F. 137°; o-Oxy-plienylessigsdure aus o-Aeetoxy-0-acetyl-mandel- 
saure, F. 137°. Daneben entsteht Acetaldehyd. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. 
Ges. 266. 281—83.) Ra k ó w .
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Richard Willstatter, Franz Seitz und Erwin Burom, Zur Methode der Hydrierung 
mit Natriumamalgam. I. Theor i e  der  Amal gamwr kg ,  Bisher glaubtc man, daB 
bei der Hydrierung durch Na-Amalgam dieses durch W. zers. werde u. der Wasserstoff 
in statu nasoendi sich an reaktionsfiihigeAtomgruppen organ. Verbb. anlagere. Hiermit 
nicht yereinbar ist es aber, daB die yerhaltnismaBig gesatt. u. permanganatbestandigen 
Sauren der Benzolreihe durch Na-Amalgam leicht, die Dihydro- u. Tetrahydrosauren 
dagegen mit ihrer olefin. Natur u. ihrer Unbestandigkeit gegen Permanganat entweder 
gar nicht, oder nur iiuBerst langsam hydriert werden. Gegenuber Wasserstoff, der 
durch Katalysatoren aktiyiert ist, sind aber die Dihydro- u. Tetrahydroverbb. wirklich 
ungesatt. Quantitativc Messungen, insbesondere die Best. des A u sn u tzu n g s- 
koef f i z i en t en ,  d. h. des Verhaltnisses zwischen dem addierten u. dem gesamten ent- 
bundenen Wasserstoff, zcigen, daB reines Na-Amalgam auf viele aromat, u. olefin. 
Yerbb. sehr rasch u. mit sehr hoher Wasserstoffausnutzung wirkt, aber gar nicht merk- 
lich mit W. reagiert. Vff. nehmen daher zur Erklarung der Red. einer organ. Verb. 
durch Na-Amalgam an, daB zunachst Addition von Na an die Orte von Partialaffinitat 
des Mol. u. dann Ersatz dicser Na-Atomo durch Wasserstoff bei der Einw. von W. er
folgt (s. aueh die Arbeiten von W. SCHLENK). Aueh die Reaktionsfaliigkeit des Amal- 
gams gegen O u. C02 ist nicht ais Wrkg. entbundenen Wasserstoffs zu verstehen, sondern 
beruht auf einer direkten Einw. des Na. Das entstehende Alkali oder im Falle der 
Neutralisation die zunchmendo Salzkonz. kónnen den Vcrlauf der Red. stóren, ja 
sogar die H-Ausbeuto bis zum Stehenbleiben der Rk. sinken lassen; Vff. messen daher 
die pH-Abhangigkeit der Red.

Z ur K e n n t n i s  des N a triu m am alg am s. Der Ausnutzungskoeffizient wird 
durch Verunreinigungen des Amalgams herabgedruckt, weil diese die Zers. durch W. 
unter Entw. von H katalyt. beschleunigen, also eine Rk., die mit der Addition der Na- 
Atome an ungesatt. Atomgruppen konkurriert. Auf die Reinheit des Amalgams legen 
Vff. daher besonderen Wert u. bringen nach einem geschichtlichen t)berblick iiber die 
versehiedenen Herst.-Methoden in einer Tabelle die Zers.-Geschwindigkeiten ver- 
śchiedener Sorten 0,5%ig. Amalgams durch W.; es folgt eine genaue Yorschrift ftir 
die Darst. von reinem Amalgam durch Eintragen von chem. rcinem Na in chem. 
reines Hg unter Vermeidung metallener Gefiifie u. Messer u. unter AusschluB yon Luft. 
Durch Zumischung yon fremden Metallen im Yerhaltnis 1: 1000 erhalten sie Legierungen, 
die samtlich auf die Wasserzers. besehleunigend einwirken (besonders Pb u. Sn). Aueh 
ein Luftgeh. u. Verunreinigungen des W. wirken besehleunigend.

Q u a n t i t a t i v e  B est. d e r  Wa s s e r s t o f f a u f n a h me  bei  H y d r i e r u n g  mi t  
Am algam . Der gesamte entbundene Wasserstoff wird durch Titration der ent- 
standenen NaOH, der nicht addierte Wasserstoff durch Verbrennung u. Wagung des 
W. bestimmt; der addierte Wasserstoff ergibt sich dann aus der Differenz. Die Hydrie
rung muB zur Erzielung genaucr Ergebnisse unter AusschluB von 0 2 u. C02 in indiffe- 
renter Atmosphare erfolgen. Eine andere Methode besteht darin, die Zahl der noch 
Yorhandenen Doppelbindungen im Endprod. der Red. mit Na-Amalgam durch Per- 
hydrierung mit Pt-Mohr u. H oder einfacher durch Br-Addition zu bestimmen. — 
H y d r i e r u n g  y on  zł2- u. z P - T e t r a h y d r o - t e r e p h  t h a l s a u r e  mi t  r e i n e m  A m a l 
gam bei a n n a h e r n d  k o n s t a n t e m  pn- Zur Hydrierung der zj2-Saure wurde 
0,001 Mol. Natriumsalz mit 20 ccm sauerstofffreiem W. u. 10 ccm 0,5%ig. Amalgam 
reduziert; zu Beginn der Einw. erfolgte Hydrierung mit Ausnutzung yon 78—88% 
des H; nach kurzer Zeit blieb die Hydrierung aber stehen u. die Ausnutzung sank 
daher. Durch Pufferung mit sekundarem Na-Phosphat u. Glykokoll-NaOH lieB sich 
die pn-Konz. annahernd zwischen 10,5 u. 12,5 konstant halten; die H-Ausnutzung 
wird hierbei zwar ungiinstiger, aber die Ausbeute an Hexahydrosaure steigt auf 
39—53%. Die A X-Saure ist unter den gleichen Bedingungen aueh hydrierbar, aber 
nur mit yiel geringerer Ausbeute. — H y d rie ru n g  von T e r e p h t h a l s a u r e  mi t  
r e i ne m Ama l g a m bei  k o n s t a n t e m pn- Bei Anwendung reinsten Amalgams 
wird terephthalsaures Na zu einem Gemisch von z)3-Tetrahydrosaure mit wenig 
/J25-Dihydro3!iure reduziert; zur Trennung des Sauregemisches wurde die /j25-Saure 
durch Erwiirmen ihrer wss. Lsg. in die wl. Zl1'c-Saure umgelagert, u. letztere u. die 
/P-Tetrahydrosaure durch ihrc Dimethylester identifiziert. Ganz anders yerlauft die 
Red. bei Ggw. von Puffern; hierbei entsteht ein Gemisch yon p-Toluylsdure, A2-Tetra- 
hydroterephthalsaure u. A2*-DihydroterephthaUaure; bei pn =  9—9,8 erhalt man die 
beste Ausbeute an p-Toluylaure (50%)- (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 871 bis 
S86.) A m m e r la h n .
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Mary M. Rising und Tsoh-Wu Zee, Phenyldthylmalonsduremethylester. Eine 
neue Methode der Synihese. (Vgl. C. 1927. I. 2191.) Vff. benutzten zur Synthese 
folgende Rkk.:
(C„H5)CH2CN +  NH„Na +  C2H5J  — ->(C6H5) (C2H6)CHCN +  Na J  - f  NH3,
(C6H5) (C2HJCHCN +  CH3OH +  HC1 — >- (C0H5) (C„H5)CHC(- NH..C1) (OCH3),
(C6H5) (C2H6)CHC(=NH2C1) (OCH3) +  HOH — (C6H5) (C2H5)CH(C02CH3) +  NH4C1,
2 (CeH0) (C2H5)CH(C02CH3) +  Na — y 2 (C0H5) (C2H5)C-C(OCH3) (ONa) +  H 2,
(C6H5) (C2H6)C—C(OCH3) (ONa) (CeH5) (C2H5)C(C02CH3)Na,
(CaH6) (C2H5)C(C02CH3)Na +  C1C02CH3 — >- (C0H5) (C2H5)C(C02CH3)2 +  NaCl.

Die Ausbeute an Phenylathylmalonsauremethylester betrug auf Phenylaceto- 
nitril bezogen, 43,1%.

V e r s u c h e .  <x.-Phenylbutyronitril. Aus reinstem Phenylacetonitril u. Na-Amid 
nach B o d r o u x  u . T a b o u r y  (Buli. Soc. chim. France [7] 4  [1910], 666). Ausbeute 
87,4%. Kp.J0114—115°. — a-PhenylbuUersauremethylimi7westerhydrochlorid, CnHlc • 
ONC1. Aus vorst. Vorb. u. absol. Methanol in absol. A. (-f- HC1). F. 92°. Zersetzt sich 
beim Stehen. Ausbeute 76,9%. — a-Phenylbuttersauremethylester, CnH u 0 2. Durch 
Hydrolyse vorst. Verb. WeiBe Nadeln, F. 77—78°. Liefert bei der Hydrolyse a-Phenyl- 
bullersdure (F. 43°). Ausbeute 90,3%. — a -Na-a-Phenylbuttersauremethylester, CUH 13-
0.>Na. Aus vorst. Methylester u. Na in trockenem A. Ausbeute 86,9%. Liefert mit W. 
oder Sauren das Ausgangsmaterial zuriick. —■ Phenyldthyhnalonsduremethylester. Aus 
yorst. Na-Verb. u. Chlorameiserndureester in A. WeiBe Blattchen, F. 39—40°. (Journ. 
Amcr. chem. Soc. 50. 1208—13. Chicago [III.], Univ.) K in d s c h e r .

H. Rupe, W. Messner und E. Kambli, Aldehyde aus Acetylencarbinolen. L Cyclo- 
Jiezylideiuicelaldehyd. Die von R u p e  u. K a m b l i (C. 1926. II. 1024) kurz beschriebene 
Umlagerung yon Acetylencarbinolen in ungesatt. Aldehyde ist eine allgemein giiłtige 
Bk., welche am besten mit cycl. Carbinolcn gelingt, aber auch bei aliphat. Carbinolen 
gute Ausbeuten gibt. Der Rk.-Verlauf wird mit Anlagerung u. Wiederabspaltung yon
H ,0  erkliirt (R  u. R ' =  beliebige Radikale oder auch Ringglieder):

R ^ ^ c I c H  ----R ')C<CH:CH-OH --------- ^  r'>C:C:CH-OH —y  ^>C:CH-CHO.
Da bei der Umlagerung von Carbinolen aus aliphat. u. fettaromat. Ketonen haupt- 

saehlich /3,y-ungesatt. Aldehyde entstehen, kommt hier auch folgendes Schema in 
Betracht:

R -C^ > c < ? hc h  — ° R ' c$ > c -C :C n  r ‘c^ > c - c h s- c h o .
Bei cycl. Carbinolen ist ein solcher Verlauf, obwohl auch denkbar, noch nicht beob

achtet worden. — Vorliegende Arbeit betrifft den durch Umlagerung des Acetylen- 
cyclohezanols (I.) (aus Cyclohcxanon) gebildeten Aldehyd, fur welchen auBer Formel II. 
eines Cyclohezylidenacetaldeliyds auch Formel III. in Frage kommen konnte. Es ist 
nicht gelungen, den Aldehyd mit Ag20, Ozon, KMnOj, Cr03 oder H20 2 zur zugehórigen 
(bekannten) Saure zu oxydieren, da sich immer nur .Ądipinsaure fassen lieB. Diese 
kann aus II. u. III. entstehen, da aus I. zuerst gebildetes Cyclohexanon unter gleichen 
Bedingungen ebenfalls Adipinsaure liefert. Da das Aldoxim nicht in das Nitril iiber- 
gefuhrt werden konnte, gelang die Darst. der Saure auch auf diesem Wege nicht. 
SchlieBlich gab die Umsetzung des Aldehyds mit C2H5MgBr AufschluB, indem dabei 
auBer dem sek. Alkohol aueh der Aldehyd IV. erhalten wurde, welcher nur aus II. 
durch 1,4-Addition, nicht aber aus III. entstanden sein kann. — Die Doppelbindung 
in II. ist ohne Angriff der Aldehydgruppe hydrierbar, sowohl katalyt. ais auch mit 
nascierendem H. — Die Esaltation der Mol.-Refr. von II. ist auffallend schwach.

CH,
H „ C < \|C H 3 t> ,C H , N.CH tt> |C II2

H2O v ^ ^ C < ^ h  ^Jc:CH -CH O  jj'G 'C H 2-CHO ^ C < ^ ‘ C H 0

V e r s u c h e .  Acetylencyclohexanol (I.). In  ath. Lsg. von Cyclohcxanonnatrium 
(mit NH2Na hergestellt) unter Eiskiihlung u. Schiitteln C2H 2 unter Druck einleiten 
bis zum Dberdruck yon %  at, nach 12 Stdn. auf Eis gieBen, Saure zugeben, A. ent- 
fernen, mit Bisulfit schutteln, nach weiterer Reinigung in A. mit Dampf dest.. K p .I2 74 
bis 76°, yon starkom Pfefferminzgeruch, in der Kalte zu seidigen, leicht sublimierenden 
Nadeln erstarrend. Ausbeute 45—55%. — Acetat, GicHijO2> Kp-io 87°, terpenartig
riech en d , le ic h t y e rse ifb a r , g u t  z u r  R e in ig u n g  y o n  I .  geeignet. — y-Glykol C5/ / 10>  C(OH) ■
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C • C-C{OTl) >  CSH10. Bleibt bei der Dampfdest. von I. zuriick. Nach Reinigung iiber 
das Diacctat Nadeln oder salmiakahnliche Krystalle, F. 109—110°. — Diacełat, 
CjgHojOj, gelbliclie kriimelige M. aus verd. A. (auf —15° abkiihlen), F. 46—47°. — 
Cyclóhexylidenacelaldehyd, C8HI20  (II.). I. mit 8—9 Teilcn 86%ig. Ameisensaure 
21/, Stdn. kochen (boi 103° spontane Rk.), Sśiure unter 45—55 mm zu 2/3 abdest. (wieder 
yerwendbar), Rest nach Neutralisieren mit Dampf ubertreibon. Nach Reinigung iiber 
das Semicarbazon u. nochmaliger Dampfdest. schwach gelbliches, etwas steohend nach 
Benzaldehyd riechendes Ol, Kp.w 84—85°, D.2̂  0,9694, nD2° =  1,490 81, E 2’ fiir D =  
+0,46, fiir fl—a =  +25,7% . — Semicarbazon, C9H 15ON3, salmiakahnliche Krystalle 
aus A., E. 214—215°. Durch fraktionierte Krystallisation wurde yollige Einheitlich- 
keit (folglicli auch von II. selbst) festgestellt. — Oxim, CsI i ]3ON, monokline Nadeln, 
P. 61—62°, 11. in verd. HC1. Liefert mit sd. Acctanhydrid +  Na-Acetat kein Nitril, 
sondern das Acelat, CJ0Hj5O2N, Kp .12 145—147°. — Phenylhydrazon, Ch H,8N2, kriimelige 
gelbe M. aus A., an der Luft bald in tiefrotes 01 iibergehend. — Cyclohexylacełaldehyd, 
CgHjjO. 1. Durch Hydrieren von II. in wss. A. +  Ni-Katalysator. 2. Aus II. mit Zink- 
staub in sd. 50°/oig. Essigsaure. Nach Dampfdest. u. Reinigung iiber das Semicarbazon 
diinnes, cineolartig riechendes Ol, Kp.12 69°, D .2°4 0,9187, nn20 =  1,452 73, E 2  fiir D =  
+0,11, fiir /)—a =  +0 ,7% . — Semicarbazon, C0H17ON3, krystallin., E. 171-—172°. — 
Verb. CeHulO, Ut0 2. Durch Versetzen von Cyclohexanon mit 30%ig. Perhydrol bis 
zur klaren Lsg. (etwas mohr ais gleiches Yol.), nach Abkiihlen impfen. Seidige Nadel- 
chen. — Athylcyclohexylacetaldehyd, C10H18O (IV.). Aus II. u. C2H5MgBr unter Eis- 
kuhlung, nach 12 Stdn. noch kurz erwarmen usw. Rohprod. (Kp.12 85—105°) mit Semi- 
carbazid behandeln, Semicarbazon, Cn H21ON3, krystallin. aus verd. Aceton, E. 171 
bis 172°, mit Oxals;iure im Dampfstrom zerlegen. Kp.10 84—85°, pfefferminzartig 
riechend. — Cychhexylideninethylathylcarbinol, C5H10>  C: ĆH,CH(OH)-C2H5. Eiltrat 
des vorigen Semicarbazons mit Dampf dest. Kp.12 96—97°, pfefferminzartig riechend. 
Das in Pyridin dargestellte Benzoat ist ein wiirzig riechendes, nicht unzers. sd. Ol. — 
Cyclohexylidenbutan-(2), C5H10>  C: CH-CH: CH-CH3 ( ?). Aus yorigem mit sd. Acet- 
anhydrid +  Na-Acetat (1 Stde.), nach Neutralisieren mit Dampf dest. Diinnes, fast 
geruchloses 01, Kp.12 77—78°, nicht vóllig rein erhalten. (Helv. chim. Acta 11. 449—62. 
Basel, Univ.) LlNDENBAUM.

Chester Gr. Gauerke imd c. S. Marvel, Die Einwirkung von Cyclohexylmagnesium- 
bromid auf Derivate der Oxalsaure. Das Hauptprod. der Einw. von Cyclohexyl-MgBr 
auf Oxalsauredtliylester ist Dicyclohexylglylcolsaureatliylester. Daneben wurden nur 
kleine Mengen Tetracyclohexyldthijlengly}:ol erhalten, selbst wenn ein groCerer Ubcr- 
schuC an Grignardreagens benutzt wurde. Wurde der ais Losungsm. dienende A. durch 
Bzl. ersetzt, so stieg die Ausbeute an Glykol leicht an, die Rk. verlief aber unbefriedigend. 
Wurde Oxalsauremethyl- u. -isopropylester angewendet, so entstanden die entsprechenden 
Ester der DicyclohexyIglykolsaure. Oxalylchlorid gab Spuren des gewiinschten Glykols 
u. das Hauptprod. war Dicyclohexylketon. Das Versagen der Glykolbldg. beim Cyclo- 
hexyl-MgBr im Gegensatz vom Phenylderiy. deutet auf ster. Hinderung des gesatt. 
Ringes hin. Wenn die Rk. beim Phenyl-MgBr in gleicher Weise vor sich geht, so miiBte 
ais Zwischcnprod. ein Benzilsaureester [(C6H5)2C(0H)C02H] auftreten. Weiter ergab 
sich, daB Dicyclohexylglykolsaureathylester bei langerer Einw. von Cyclohexyl-MgBr, 
Phenyl-MgBr u. Ałhyl-MgBr unverandcrt blieb. Andererseits reagiert Benzilsaure- 
methylester mit einem UberschuB an Cyclohexyl-MgBr unter Bldg. von (C6H5),C(0II)C0 • 
C6Hn . Offensichtlieh stoppt hier die Rk., da kein Glykol erhalten werden konnte. 
Benzil hingegen gibt mit Cyclohexjd-MgBr das Glykol C6H5(CeH11)C(0H)•C(0H)• 
C6H5(C6Hn ). Es zeigt sich also ein deutlicher Unterschied im Verhalten der Phenyl-
u. Cyclohexylgruppen bei diesen Rkk. Trotzdem kann aber kein SchluB gezogen werden, 
ob ster. Hinderung oder aber aktivierender Einflufl der Phenylgruppen auf benachbarte 
Carbonylgruppen vorliegt. Aueh die Verss. zur Darst. von Tetracyclohexylathylen- 
glykol durch Red. yon Dicyclohexylketcm fiihrten nicht zum Erfolg.

V e r s u c h e. Dicr/clohexylglykolsdureathylester, C]cH 280 3. Aus 1,2 Mol. Cyclo- 
hexyl-MgBr in A. u. 0,22 Mol. Athyloxalat in Bzl. WeiBe Krystalle aus Aceton, E. 69° 
(korr.). Liefert bei der Hydrolyse mit 50%ig. KOH die Dicyclohexylglykolsaure vom 
P. 171—172°, die bei der Zers. mit konz. H 2S04 Dicycloliexylketon liefert (Oxim: P. 158 
bis 160°). — Telracyclohexyldthylenglykol, C20H.|CO2. Entsteht in kleinen Mengen neben 
vorst. Verb. WeiBe Krystalle aus Aceton, F. 151—152° (korr.). — Dicyclohexylglykol- 
sauremełhylester, CJ5H20O3. Aus 1 Mol. Cyclohexyl-MgBr u. 0,21 Mol. Methyloxalat in 
A. F. 48,5° (korr.), aus Aceton. — Dicyclohexylglykolsdureisopropylesler, C17H30O3.
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Darst. analog vorst. Verb., F. 80° (korr.), aus Aceton. — Oxykelon (CeILXC(OH)COC0Hu . 
Aus 0,73 Mol. Cyclohexyj-MgBr in 300 ccm Di-n-butyliither u. 0,2 Mol. Benzilsiiure- 
methylester in 200 ccm A. Krystalle aus Lg., F. 112,5° (korr.). Liefert bei Einw. von 
alkoh. KOH Hezahydrobenzoesdure u. Diphenylcarbinol. — Symm. Diplienyldicyclo- 
hexylathylenglykol, C20H34O2. Aus 0,4 Mol. Cyclohexyl-MgBr in 215 ccm A. u. 0,21 Mol. 
Bcnzil in 250 ccm A. F. 150—151° (korr.). (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 1178—82. 
Urbana [UL], Univ.) KlNDSCHER.

H. Rupe und K. Schaier, Beitrage zur katalytischen Reduktion von ungesałtigten 
hydrocyclischen Verbindungen. I. D c r i v v. d e s  P  u 1 e g o n s. Benzalpulegon (I.) 
liiBt sich katalyt. leicht zu Benzylmenthon (II.) hydrieren. Das so dargestellte Keton 
sd. 11—13° hóher ais das durch Osydation von Benzylmenthol gewonnene. Die starkę 
Linksdrehung von I. gelit in Rcchtsdrehung iiber. Bei der Red. entstehen 2 neue asy mm.
C. Da die Kurven der Rotationsdispersion beider Verbb. sich uberlagern, kommt die 
Drehungsanderung durch eine reehtsdrehende Resultante zustande. — Pulegen- 
sdure (III.) wurde in Pulegylmełhylkeion (IV.) iibergefiihrt. Die Ausbeute ist — wie 
bei der Bornylencarbonsiuire (RtTPE u. K o p p , C. 1 9 2 5 . I. 1292) — schlecht, u. zwar 
wegen der Doppelbindung, denn in beiden Fallen werden von den gesatt. Sauren aus 
die Ketone mit guten Ausbeuten erhalten. Auffallend ist, daB die opt. Konstanten 
von III. u. IV. fast iibereinstimmen. Hier ist also Ersatz von C02H durch CO-CH3 
opt. ohne EinfluB. — Die katalyt. Hydrierung von III. mit Ni gelingt crst bei liohem 
Druck u. hoher Temp. Die Dihydrosdure u. das zugehórige MeCh.ylke.Um drehen sehr 
schwach.

CH2 • CH(CHt) • C: CH • C6H6 CH, • CH(CH3) • CII • CH2 • C6H6

I. ĆH2----- C------ĆO II. ĆH2-----CH— ĆO
CH3-C-Cn3 c h 3. c h - c h 3

CHs.CH(CH8)-CH.C02H CH2-CH(CH3)-CH-CO-CH3
I I I .  i i IV . 1 i

CI-I2-------------- C : C(CH3)2 CH,-------- C:C(CH3)2
V e r s u c h e .  Benzalpulegon (I.). Ober die Bisulfitverb. gereinigtes Pulegon 

(vgl. Gr ig n a r d  u. S a v a r d , C. 19 2 6 . I. 2466) in wenig A. mit Benzaldehyd u. W. bis 
zur eben beginnenden Triibung versetzen, NaOH zutropfen, 6 Tage stehen lassen. 
Dickes, hellorangefarbiges Ol, Kp .13 205°, im Hochyalcuum 117°, D.2°4 1,0245, [a]D20 =  
—32,20° (Werte fiir andere Wellenlangen im Original, auch bei den folgenden Verbb.).
— Benzylmenthon, C]7H240  (II.). Durch Hydrieren von I. in 82°/0ig. A. +  Ni-Kataly- 
sator. Kp.JS 206°, naeh Schiitteln mit Cr03-Mischung bei 50° Kp .13 195°, im Hocii- 
vakuum 103°, D .2°4 0,9915, nD2° =  1,522 79, [a]D20 =  +12,37°. — Pulegensaure (III.). 
Zu Pulegon in Eg. unter starker Kiihlung Br tropfen, mit Eis u. Eiswasser, dann NaHC03 
waschen, Dibromid langsam in sd. NaOC2H5-Lsg. (Kupferkolben) tropfen, nach 4-std. 
Erhitzen A. abblasen, ansauern. Kp.12 144—150°, D .2°4 1,0050, [a]j)2° =  +48,18°,
V  =  0,0597, /-a =  630,5, P.R.D. =  154,1, [oc]f: [<x]c =  2,10. — JDihydropulegen- 
sdure. II. mit KOH neutralisieren (Phenolphthalein), ungel. Siiure mit A. entfernen, 
nach Zusatz von Ni unter 10 at bei 80° hydrieren, unter Kiihlung ansauern, wieder 
sodaalkal. machen, mit KMn04 bis zur Rótung versetzen. Ausbeute 47%. Bei 12-std. 
Hydrieren unter 19 at bei 100—130° Ausbeute 91%. Dickes, unangenehm nach Capron- 
saure riechendes Ol, Kp.u  138°, D .204 0,9642, [a]n20 =  —0,36°. — Pulegylmethylketon, 
C„HjaO (IV.). Aus III. durch Enviirmen mit PC13 dargestelltes Chlorid (Kp.n ,5 97 bis 
100°), in Bzl. gel., unter maBiger Eiskiihlung in Zinkmethyl tropfen, nach 2 Stdn. mit 
Eis u. verd. H 2S04 zers. usw. Unter 9 mm geht IV. bei 95—97°, ein Riickstand bei 
184—187° iiber. Nach Reinigung iiber das Semicarbazon Kp.]3 5 98°, aromat, riechend,
D .2°4 0,9126, [a]o20 =  +.40,48°, V  =  0,0608, ?.* =  628,6, P.R.D. =  155,1, [cc]F : [a]c =  
2,11. Bei der Darst. in A. ist die Ausbeute noch sehlechter, da mehr hoehsd. Prod. ent- 
stcht. — Semicarbazcm, Ci2H2,ON3, Nadeln aus W., F. 144°. — Oxim, Cn H 19ON, zahes 
Ol, Kp.„ ,5 130°. — Pulegyldthylketon. Ebenso mit Zinkilthyl in A. K p .10 107—112°. 
Semicarbazon, C^HjjON), krystallin., F. 136°. — Dihydropulegylmethylketon, CxlH 20O. 
Aus Dihydropulegensiiurechlorid (Ivp.n  89—90°) in Bzl. wie oben. Nach Reinigung 
iiber das Semicarbazon Kp .10 86°, D .2°4 0,8862, [<x]d2° =  —3,56°. — Semicarbazon, 
Ci2H23ON3, salmiakiihnliche Krystalle aus verd. A., F. 174°.

I I . K a t a l y t .  R e d .  d e s  O x y m e t h y l e n t e t r a h y d r o c a r v o n s -  
( - c a r v o m e n t h o n s ) .  Oxymethylentetrahydrocarvon (I.) addiert, abweichend vom 
Oxymethylenmenthon (R u p e  u. G u b l e r , C. 1926. II. 1024), 4 H, da auch das CO
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angegriffen wird. Die Eed. verlauft kompliziert, indem 4 Prodd. isoliert werden konnten. 
Das zweifellos gebildete Glykol II . war nicht faBbar, da es sich zu leicht zum Oxyd III. 
anhydrisiert. Dieses zeigt auffallend starkę Drehung. — Zweites Prod. ist der Al
kohol IV., dessen Konst. aus seiner leichten Dehydratisierung zu V. folgt. V. wird in- 
folgedessen aueh (ais drittes Prod.) unter den Hydrierungsprodd. von I. aufgefunden. 
Die starkę Drehung von IV. geht bei der Cberfiihrung in V. wegen Verschwindens 
eines asymm. C stark zuriick. — III., IV. u. V. zeigen n. Rotationsdispersion, zu dereń 
Erkennung die Berechnung von żn2 (vgl. C. 1928. I. 1286) gute Dicnste leistet. — Ais 
yiertes Prod. wurde wenig einer Vorb. von der wahrseheinlichen Foimel VI. erhalten.

V e r s u c h e .  Tetraliydrocarvon. Durch Hydrieren von Carvon -(- Ni bei ca. 50°.
— Oxymełhylenderiv. (I.). Zu Na unter A. allmahlich unter Eiskiihlung Gemisch des
vorigen mit Amylformiat tropfen, nach 48 Stdn. auf Eis, ausathern, ansauern. K p .J2 118 
bis 119°. — Hydrierung von I. in 75% ig. A. -f- Ni-Katalysator. Nach Aufnahme von 
etwas uber 1 H2 wurde unterbrochen, das Rohprod. wiederholt mit Kolonne unter 
12 mm fraktioniert: 1. Fraktion 100—115°. Mit Semicarbazid behandelt, óliges Prod. 
mit Dampf dest., wobei ein festes Semicarbazon zuriickbleibt u. das Oxyd Cn H20O (HI.) 

iibergeht. Dieses liefert mit frischer Lsg. von H4FeCy„ ein weiBcs Additionsprod. u. 
wird daraus durch Dampfdest. in Ggw. von etwas NaOH wieder abgcschieden. Nach 
Dest. iiber Na Kp.u  109°, angenehm riechend, D .2°4 0,9232, [<x]d2° =  -(-31,72°,
H f :  [a]c =  2,02, V  =  0,0465, ).a =  650,76, P.R.D. =  140,6. Mit H3FeCy6 liefert
III. ein gelbgrunes Prod. — Obiges Semicarbazon (F. unscharf 176—180°) liefert durch
Dampfdest. mit Oxalsaurc Methylenletrahydrocarvon, CnHj80 (V.), Kp.n  102°, aromat., 
etwas stechend riechend, D.20, 0,9152, [a]i)2° =  —5,81°, [oc]f : [a]c =  2,87, V  =
0,1326, =  540,34, P.R.D. =  198,3. Fiirbt sich allmahlich gelb. Gibt mit HBr in
Eg. dickfl., dunklcs, zersetzliches Hydrobromid. Addicrt 1 Br2 in Chlf. am Sonnenlicht.
— 2. Fraktion 140—145°. Liefert nach mehrfaehcr Dest., wobei stets etwas W. ab- 
gcspalten wird, reines Tctrahydrocarvylcarbinol oder Caruomenlliylcarbinol, Cu H20O2 (IV.). 
[Wohl unrichtige Bezeichnung. D. Ref.] Dickliche, erfrisehend nach Tetrahydrocarvon 
riechende FI., Kp.n  142°, D.2°4 0,9947, [a]D20 =  —40,16°, [a]F : [a]c =  2,68, )?0 =
0,1211, ?.a =  552,54, P.R.D. =  193,0. Bcnzoat, F. 105°, nicht ganz rein erhalten. —
IV. liefert mit 75°/„ig. H2SO., (W.-Bad) V., Kp.,2 104°. Semicarbazon, C12H 2]ON3, 
amorph, F. 177°. — 3. Ditetrahydrocarvyldlhan, C22H380 2 (VI.), analog dem Dimenthyl- 
athan (IlUPE u. G u b ler). Dickes, gelbes Ol, Kp.u  219—220°, im Hochyakuum 100°.
— Bei der Oxydation von V. mit Cr03-Eg. wurde — ahnlich wie aus Methylenmenthon 
(1. c.) — wenig eines stark gelben Ols von Kp.]2 105—117° erhalten. Semicarbazon, 
C]2H „0 2N3 ( ?), schwach rotgelbe hexagonale Prismen aus A., F. 182°. (Helv. chim.

A. Kotz und G. Busch, Uber die Bildung von p-Menihon-3 und p-Menthol-3 aus 
A 3-p-Menłhen. Ausgehend vom  A3-p-Menthen (I) yersuchen ■ Vff. direkt oder iiber 
p-Menthon-3 (H) zum p-Mentlienol-3 (IH) zu gelangen. I wird aus p-Menthanol-S durch 
Abspaltung von W. mittels Kaliumbisulfat unter gleichzeitiger Umlagcrung des ent- 
standenen zl^-p-Menthens erhalten. Anlagerung von W. an I fuhrt nicht zu III, sondern 
zu p-Mentlianol-4. Ebenso hatte ein Vers., an I HC1 anzulagern, um durch Hydrolyse 
der entstehenden Chlormenthane zu III zu gelangen, insofern keinen Erfolg, ais I nicht 
mit HC1 reagiert. Da auf direktem Wege I nicht in II uberzufiihren war, stellten Vff. 
zunachst A 3-p-Menthenoxyd (IV) nach der von STECHE (Dissert. Góttingen 1922) 
variicrten PRiLESCHAJEW schen Benzopersauremethode dar, das zu HI reduziert werden 
sollte. Dahingehende Verss. lieferten entweder p-Menlhan oder undefinierbare Prodd. 
Dagegen k o n n te  IV le ic h t durch m eth y la lk o h . HC1 in II u m g elag ert werden, das sich 
nach B e c k m a n n  (L ie b ig s  Ann. 250 [1889]. 352) zu HI reduzieren lieB. Einfacher 
laBt sich II iiber das Gemisch von Chlormentliolen darstellcn, das aus I u . HOC1 ent- 
steht u. das wie Veresterungs-, Oxydations- u. Red.-Verss. zeigten, iiberwiegend aus 
Chlormentholen mit tertiarer Hydroxylgruppe besteht. Durch Einw. von Acetylchlorid 
auf dieses Gemisch wird W. abgespalten u. das entstandene Chlormenthen durch KOH 
in II ubergefiihrt. Oder das Chlormentholgemisch wird durch therm. Dissoziation iń

CH-CH,

CH-C3H7

Acta 11. 463—77. Basel, Univ.) L in d e n b a u m .
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IV u. HC1 gespalten, das sich beim Erhitzen mit alkoh. HCI in II umlagert. In fast 
quantitativer Auabeute wird II erhalten, wenn das Chlormentholgemisch mit p-Menthol-3 
unter Druck bei 120° erhitzt wird, wobei die abgcspaltene HCI gleich zur Umlagerung 
des primar entstehenden IV dient. Verss., durch katalyt. Red. der Chlormenthole 
zu II zu gelangen, hatten keinen Erfolg. Dagegcn gelang die Red. mit nascierendem 
Wasserstoff: mit Zn +  Eg. wurde glatt II erhalten, wabrend Na +  A. nur zu IV fiihrt, 
im Gegensatz zu 2-Chlor-cyclohexanol-l, das, wio ein Vers. zeigte, unter den gleichen 
Bedingungen 2- llhoxy-cyclohexanol-l bildet. (Im Original steht Oxalhyl. D. Ref.)

HSC II CH3 H,C II CII3 i i ,g  c h 3
V e r a u c h e .  A 3-p-Menthen (I), aua p-Menthanol-8 u. Kaliumbisulfat, Kp. 167 

bis 169°. Bisniłrosochlorid (V). Darst. nach B a e y e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 29 [1896], 
11), F. 143,5°. Geht in HCl-haltigem A. in das cis-Mentlmiisonitrosochlorid (VI), F. 113°, 
iiber, das sich durch Na-Metliylat in Menthenonoxim (VII), F. 66—67°, umwandelt. — 
p-Menthanol-4, aus I u. Trichloressigsaure, Kp.]5 92—96°. — A 3-p-Menlhenoxyd (IV), 
Cj0H]8O, aus Chlormentholgemisch (vgl. spiiter) durch Erhitzen (3 Stdn., 195°), oder 
aus I u. Benzopersaure, Kp.ls 70—75°. Gibt bei Hydrierung in Eg. (-+- Pt) p-Menthan, 
Kp. 168—170°. •—■ Chlormenthol (Gemisch von Isomeren), CJ0Hj0OCl, aus I u. HOCl 
nach W o h l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 94) oder REFORMATZKY (vgl. R ic h t e r , 
Dissertat. Gottingen 1925) Hauptfraktion Kp.3 50—80°. Gibt bei Einw. von Acetyl- 
chlorid, Essigsaureanhydrid u. Benzoylchlcrid Chlormenthen, bei Hydiierung in A. 
oder Eg. mit u. ohne Pd-Tierkohlo in geringer Menge p-Menthol-3, F. 40°, bei Red. 
mit Na A. IV neben I, bei Oxydation mit Chromsaurelsg. kein definierbares Prod. —• 
p-Menthon-3 (II), Bldg. durch Erhitzen: a) von IV oder von Chlormenthol, das 3 Stdn. 
auf 180° erhitzt war, mit HCI in Methyl-, Propyl-, Butyl- oder Amylalkohol, b) von 
Chlormenthol mit Methyl- oder Propylalkohol oder p-Menthol-3 im Bombenrohr (90% 
Ausbeute), c) von Chlormenthen mit wss. 50%ig. KOH oder MgO in A., d) von Chlor
menthol in Eg. -j- Zn, Kp.]2 95—115°. Semicarbazon, F. 185—187°. — 2-Athoxy- 
cyclohexanol-l, CaH1602, aus 2-Chlor-cyclohexanol in A. -f- Na, Kp.15 82—90°. — Chlor
menthen, C10Hj,Cl, aus Chlormenthol durch H20-Abapaltung oder aus I u, PCI5, Kp.13 92 
bis 98°. (Journ. prakt. Chem. [2] 119. 1—42. Gottingen, Univ.) R a k ó w .

Wilhelm Treibs, Zur Warmebehandlung cyclischer Ketone. (Vgl. C. 1927. II. 
2501.) Vf. hat die Einw. hoherer Tempp. u. Drucke auf cycl. Ketone untersucht. Ge- 
arbeitet wurde im Hochdruckautoklaven, in dem die Ketone mit zerkleinerten Ton- 
scherben (zur katalyt. Begiinstigung einer event. H20-Abspaltung) erhitzt wurden. 
Es wurden folgende Veriinderungen festgestellt: a) Polymerisation von 2 u. 3 Moll. 
unter Austritt von W. u. Bldg. ungesatt. hoherer Ketone u. KW-stoffe, z. B .: 
2 C10H]0O—H20  =  C20H30O; b) Bldg. von Phenolen: C10HleO—H 2 =  C)0Hu O; c) Bldg. 
von Cymol: C10HleO—H20 =  Cl0H?4; d) Bldg. gesatt. KW-stoffe: C10H18O—CO =  C„HI6. 
Zur Aufarbcitung wurde das Gemisch in 3 Fraktionen zerlegt: 1. bis 120°, 2. von 120 
bis 250°, 3. iiber 250°. Die Entfernung des unveranderten Kctons erfolgte entweder 
mit saurem Sulfit (Cyclohexanon) oder mit Semicarbazidlsg. (Camph-er), oder es wurde 
durch Red. in den Alkohol iiberfiihrt u. ais Borsaureester aus dem Gemisch abgetrennfc 
(■Fenchon). Die ungesatt. KW-stoffe wurden durch Osydation mit k. KMn04-Lag.
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oder durch Ausschutteln mit konz. H2S04 entfemt. Die Cymole wurden in p- bzw. 
m-v.-Oxyisopropylbc,nzoesaure oder in das Anhydrid der letzteren iiberfuhrt.

V e r  su  c he .  Cyclohexanon: Bei 6-std. Erhitzen auf 300° entstanden hóhere 
Polymerisationsprodd., dereń Hauptanteil Cycloliexylidencyclohexanon, C12H ]sO, bildete; 
Kp. 274—278°, D.2° 0,9880. Semicarbazon, F. 178—180°. Aus den hóheren Fraktionen 
krystallisierte Triphenylendodekahydrid, Nadeln, aus Bzl., F. 226°. Cyclohezen ent- 
stand nur in geringer Menge, Kp. 80—86°, D .20 0,8114. Bei 3-std. Erhitzen auf 350° 
entstand in betrachtlicher Menge CO u. Cyclohexen. Bei 7-std. Erhitzen auf 350° wurden 
vorwiegend gesatt., niedrig sd. Prodd. erhalten, aus dereń Gemisch in gróBerer Menge 
Cyclohexan( ?), C6HJ2, isoliert wurde, Kp. 74—80°, D.2° 0,7810. — Methylcyclohezanon 
spaltete bei 300—350° noch kein CO ab, dagegen wurde in erheblicher Menge ein di- 
molekulares, ungesatt. Keton Cj.1H 2.2O gewonnen, Kp. 290—293°, Kp .20 160—164°, 
D.2° 0,9771; ferner wurde Methylcyclohexen, C7H12, nachgewiesen, Kp. 105—110°,
D.2° 0,8050. Bei 375—400° tra t unter Bldg. niedrig sd. gesatt. KW-stoffe CO-Ab- 
spaltung ein. — Piperiton, D.20 0,934, Kp. 236°, lieferte beim Cberleiten iiber Ton- 
scherben bei 450° ein kornblumenblaues Destillat, dessen Farbę bei 500° verschwand, 
daneben erfolgte Abspaltung der Isopropylgruppe (Dromid, Kp. 141°). Im Autoklaven 
tra t von 400° ab CO-Abspaltung ein; im Reaktionsprod. befand sich p-Cymol, m-Kresol 
(Benzoylrerb., F. 54°) u. Thymol (Phenylurelhan, F. 108°). Thymol zerfallt beim Ober- 
leiten iiber Tonscherben bei 500° in m-Kresol u. Propylen; ebenso verhalt sich Carvacról\ 
Cyniol spaltet die Isopropylgruppe erst bei 600° ab unter Bldg. von Bzl. Canon ergab 
bei 6-std. Erhitzen auf 450° 25% Phenole, Kp. 190—235° u. Carvaerol (Phenylurelhan, 
F. 132°). Aus Citronellal wurden nach 3-std. Erhitzen auf 420° geringe Mengen Cymol 
u. Phenole, Kp. 190—215°, isoliert. — Fenchon ist selir bestśindig gegen therm. Einw.; 
erst oberhalb 400° wird CO abgespalten. Abspaltung yon W. u. Bldg. von Phenolen 
erfolgt in wechselnder Menge, bei 450° nach 8-std. Erhitzen Kp. 190—220°, D. 0,9941; 
bei 16-std. Erhitzen Kp. 228—235°, D. 0,9870 (Carvacrol). Nach Abtrennen von un- 
vcrandertem Fenchon wurde langere Zeit iiber Na erhitzt; ais Hauptprodd. wurden 
2 KW-stoffe isoliert: a) m-Cymol, CI0H14, Kp. 175—180°, D. 0,8573. Die durch Oxy- 
dation erhaltene Siiure C10H12O3 schm. bei 120—124°; nach Wasserdampfdest. oder 
Erhitzen der Lsg. betrug der F. 98—100° (Anhydrid der m-os-Oxyisopropylbenzoesaure); 
b) ein KW-stoffgemisch vom Kp. 130—140°, D .20 0,7964; der gesatt. Teil entsprach 
der Formel C0H10, D .20 0,7857. Die hóheren Polymerisationsprodd. vom Kp. 220—370° 
erwiesen sich ais ungesatt., O-Geh. u. Drehung nehmen mit steigendem Kp. ab: Kp. 220 
bis 230°, D. 0,9453, +12,2°; Kp. 250—260°, D. 0,9601, +0 ,6 ; Kp. 340—365°, D. 1,0016, 
± 0 . — Campher erleidet erst beim Erhitzen auf 380° CO-Abspaltung unter Bldg. leicht 
fliichtiger, gesatt. KW-stoffe; 6-std. Erhitzen auf 420° liefert 8% an Phenolen (m-Kresol), 
Kp. 190—210°, D .20 1,007; bei 14-std. Erhitzen steigt die Ausbeute auf 15% (Carvacrol), 
Kp. 230—240°, D .20 0,981. Die zweeks Nachweis des Cymols durch mehrtagiges Er
hitzen iiber Na entfernten KW-stoffe zeigten nach Rcgeneration Kp. 188—198°,
D.2° 0,8797 u. waren gegen k. KMn04-Lsg. sehr bestiindig. Fraktion 175—180° bestand 
aus einem Gemisch von p- u. m-Cymol neben einem nach Pinen riechenden KW-stoff 
C9H16, Kp. 136—142°, D .20 0,8104. Aus den von den Phenolen befreiten Anteilcn des
10 Stdn. auf 420° erhitzten Camphers konnte ein Keton herausgearbeitet werden, 
dessen Eigg. auf Fenchon, CJ0H16O, zutrafen. Der durch Red. im Gemisch mit Bomeol 
gewonnene Alkohol zeigte den schimmelartigen Gerueh des Fencliylalkohols, Kp. 201 
bis 204°, D.20 0,957; Phenylurethan, F. 82—85°; Phthalestersaure, aus Bzn., F. 136—141°. 
Bei der Oxydation mit HN03 entstand Fenchon zuriick, Kp. 193—195°, D.18 0,945; 
Oxim, F. 158—162°. Aus den beim Erhitzen des Camphers entstehenden ungesatt. 
Polymerisationsprodd. vom Kp. 230° konnten keine definierten Sauren oder ein Semi
carbazon erhalten werden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 683—87.) HlLLGER.

J. Bredt und P. Pinten, Uber die Oxydationsprodukte von Verbindungen ikr 
Camphan-, Fenchan- und Camphenilanreilie mit Chromsaure. IV. Mitt. (III. vgl. 
C. 1927. I. 1296.) p-Oxo-camphenilon (I) wird durch Oxydation von Camphenilon mit 
Chromsaure dargestellt. Dabei zeigt es sich, daB im Gegensatz zu friiheren Beob- 
achtungen, nach denen die Oxydationsprodd. von akt. u. raeem. Formen den gleichen 
F. haben, die Oxydation von akt. u. racem. Camphenilon zu Diketonen von ver- 
sehiedenen FF. fiihrt, wobei in tJbereinstimmung mit der WALDENschen Regel (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 29 [1896]. 1702) die hóher schmelzende Form die sehwerer 1. ist. 
Bromierung von I fiihrt zu p-Oxo-brom-camphenilon (II), das durch Einw. von Bi- 
carbonat unter Ringspaltung Oxo-camphenilolensdure (III) neben anderen Prodd.
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bildet. — Analog gibt p-Ozofenchon (IV) Oxo-broin-fenchon (V), das durch Alkali in 
Oxo-fencJioknsa,ure (VI) iibergeht. Zugabo von Brom zu VI fiihrt nach voriibergehender 
Br-Aufnahme unter HBr-Abspaltung zu Oxo-brom-fencholensaure (VII). Oxydation von 
VI mit KMn04 ergibt, neben geringen Mengen Dimethyl-malonsaure, eine Trimethyl- 
oxy-lricarbonsaure (VIII), die in Form einer Lactonsaure (IX oder X) isoliert wurde. — 
p-Oxocampher (XI) wird bei Osydation mit Chromsaurc vollstandig abgebaut. Bro- 
mierung ergab zwei Monobromide, von denen nur das hóher scbmelzende rein erhalten 
werden konnte. Welche von den beiden moglichen Konstitutionsformeln (XII oder XIII) 
diesem zukommt, konnte nieht bewiesen werden. Bei weiterer Bromierung bildet es 
ein Dibromid. Ein zweites Dibromid entsteht bei der Einw. von Brom auf das un- 
gereinigte Gemiseh der isomeren Monobromide. Durch Alkalilauge entsteht aus dem 
hoher schmelzenden Monobromid die entsprechende Campliolensaure (XIV oder XV). — 
Inaht. Bomylacetat gibt bei Oxydation inakt. p-Oxo-bornylacełut (XVI). Verseifung 
fiihrt zu inakt. Oxo-bomeol u. dessen Oxydation zu inakt. Oxo-carnpher. Bromierung 
von inakt. Oxo-bomylacelat ergibt Oxo-brom-bomylacelat, von Ozobomylchlorid Oxo- 
brom-bomylchlond (XVII). Aus letzterem laBt sich kein HBr abspalten, da sich mangels 
O in Metastellung zum Br eine ungesatt. Saure nicht bilden kann. — Die Konst. der 
Dioxoverbb. ergibt sich aus folgenden t)berlegungen: Fiir die Campherreihe ist Eintritt 
der zweiten Oxo-Gruppe nur in yS'-Stellung moglich, da bei E intritt in /3-Stellung das 
bekannte Campherchinon entstanden ware, wahrend im Falle des Eintritts in a'-Stellung 

'sich kein opt.-akt. Diketon bilden konnte. Damit ist auch die Stellung der Oxo-Gruppe 
im Oxo-bornyl-acetat festgelegt, da sich dieses in Dioxo-camphan iiberfuhren laBt. 
Fiir Oxo-Fenchon u. Oxo-camphenilon ist auf Grund der nahen Beziehungen dieser 
zum Campher u. aus ihrem sonstigen Verh. (Bromierung, HBr-Abspaltung) die /?'- 
Stellung die wahrscheinlichste. Fiir Oxo-bomylchlorid konnte der direkte Beweis noch 
nicht gebracht werden. Doch nchmen Vff. aus Analogie mit den anderen Oxydations-

BHr > C'

OC----- CH -
I I I  CHa 

Ć H -

c<cl: ?< cl:
—y

co
c ^ c h 3 
° ^ C H S 0C-

£>*>-

-OH—  C < ™ ;
c h 2

-Ć(CH3)-C = 0

oc- -CH—  c < g g
YIICH.

B r C = C  • CH, ĆOOH

HOOC— CH-----C < g j3
V III  CH2 

HOOC-Ć-CHs COOH 
OH

OC------CH-
X CH,

j S
C<^CH3

CIL

O----- C-CH3 ĆOOH
COOH

=CHHOOC CH=
XV | H3C-Ó-CH3 | 

-Ó(CH3)-CO 
OC------- CH----

OC-------CH----- CH,
— > - x n  | h 3c -Ó -c h 3 |

BrCH— C(CH3)-CO

CH— CHBr OC- -CH----- CH,

HjC-
H3C-C.CH3 h 3c - c - c h 3 XIV

CH,
-C(CH3)-CO HC 

OC-

XVI
h 2c

H9C-Ó-CH3 

-6 (Ch3)--

C(CHs) COOH 
CH — CHS

ó <OOC-CH,

x v i i  | h 3c -Ć -c h 3 |
BrCH— C(CH3)—C < HCl

X . 1. 186



2 8 1 8 D. O r g a n i s o t e  C h e m ik . 1 9 2 8 . I .

protld. an, daB die Oso-Gruppe sich in Parastellung zum Chlor befindet. Die Bldg. 
der ungesatt. Sauren aus den bromierten Diketonen erklaren Vff. entsprechend der 
Bldg. von Campholensaure u. Fencholensaure aus Brom-campher u. Brom-fenchon, 
bei denen die zum Brom in Metastellung befindliche Carbonylgruppe zur Carboxyl- 
gruppe osydiert wird.

V e r s u c h e .  (Mitbearbeitet von H. Germar, Th. Lieser und H. de Greiff,) 
Bldg. von p-0.xo-camphenilon (I) aus Camphenilon in Eg. durch Chromsaure, Dauer 
4—5 Wochen, Ausbeute ca. 10%: a) inakt. Oxo-camphenilon, C0HI2O2, aus inakt. 
Camphenilon (aus Isobomeol), Blattchen aus Pentan, F. 56°, Kp.13 118°; b) stark akt. 
Oxo-camphenilon, aus akt. Camphenilon von [cc]d18 =  —58,C5 (aus Pinen), Tafeln aus 
Pentan, F. 74°, [<x]d2° =  —90,03°; o) schwach akt. Oxo-camphenilon, aus entsprechendem 
Camphenilon ([<x]d10 =  —13,61°), Krystalle F. 64° neben der stark akt. u. inakt. Modi- 
fikation. — Monosemicarbazon, C10HlsO2N3, F. 201—202° (Zers.). — Oxo-brom-camphe- 
niłon, C9H110„Br (II), aus I u. Br in Chlf., Krystalle aus A., F. 84,5°, [oc]d23 =  —353,64°.
— Oxo-camphenilolensaure, C9H]20 3 (III), ausII u. NaHC03, F. 156°. (Daneben Krystalle 
F. 218—219°, F. 232—235° u. F. 251°.) Semicarbazon, C1,)H 150.,N3, F. 225° [Zers.].) — 
p-Oxo-Jenchon (IV), Bldg. analogi aus Fenchon (vgl. C. 1924.1. 906); gibt bei Bromierung 
in Chlf. Oxo-brom-fenchon, C10H13O2Br (V), Krystalle aus A., F. 132°, [a]c25 =  +324,05°.
— Oxo-fencholensdure, G,0H 14O3 (VI), aus V u. KOH, F. 126—127°. — Oxim, Nadeln
aus verd. Eg., F. 160° (Zers.). — Semicarbazon, Nadeln aus verd. A., F. 212—216° 
(Zers.). — Brom-oxo-fencholensdure, C10H13O3Br (VII), aus VI in Chlf. u. Br, Nadeln 
aus Bzl., F. 156—-157°. Daneben Prismen, F. 136—137°, die leicht HBr abspalten. 
Wahrscheinlich das ursprungliche Dibromid. Bei Oxydation yon VI mit KMnOd bildet 
sich neben Essigsilure Dimcthyl-malonsaure u. ein Krystallgemenge, das zwischen 156 
u. 175° schmilzt. Die daraus durch fraktionicrtc Krystallisation erhaltenen Krystalle 
vom F. 175—176° ergeben Analysenwerte, die auf eine Saure C10H14Oa, wahrscheinlich X, 
stimmen. Die niedriger sehmelzenden Krystallfraktionen lassen sich durch kurzes 
Koehen mit H2S04 in diese Siiure uberfuhren, bestehen also im wesentlichcn aus einem 
Gemengo yon dreibas. Oxysaure (VIII) u. der Saure X. — p-Oxocampher (XI) gibt bei 
Bromierung ein Gemisch von Monobromiden, aus dem derbe Krystalle (XII oder XIII), 
F. 144,5—145°, isoliert wurden, die bei weiterer Bromierung ein Dibromid, C10HJ2O,Br2, 
Krystalle aus A., F. 128—129°, bilden. Ein zwęites Dibromid, C10H12O2Br2, F. 190°, 
Zers., wird beim Behandeln des ungereinigten Gemisches der Monobromide erhalten. 
Abspaltung von HBr aus dem Monobromid vom F. 145° fiihrt zu einer einbas. Saure, 
CI0H14O3 (XIV oder XV), F. 124,5°. — Semicarbazon schmilzt bei schnellem Erhitzen 
bei 216—218°, sonst Zers. bei 188—189°. •— Inakt. p-Oxo-bornyl-acetat (XVI), C12H1S03, 
aus inakt. Bornylacetat, Krystalle aus Lg., F. 73—75°. — Semicarbazon, Krystalle 
aus A., F. 238° (Zers.). Verseifung von XVI fiihrt zu inakt. p-Oxo-borncol, F. 236°, 
das bei Oxydation inakt. p-Oxocampher, F. 210°, korr., bildet, Bromierung zu inakt. 
Oxo-brom.-bomyl-acetat, C12H 170 3Br, Krystalle aus A., F. 100—101°. — Brom-oxo- 
boniylcJilorid, C10H14OClBr (XVII), aus p-Oxo-bornylchlorid +  Brom, derbe Krystalle 
aus A., F. 184°. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 1 9 . 81—107. Aachen, Techn. Hoch- 
sohule.) R a k ó w .

Georg Wittig und Martin Leo, Ober Ringspannung und Radikalbildung. Zur 
Erforschung der Ursachen der Radikaldissoziation gewisser hexasubstituiertcr Athane 
haben Vff. 2-faeh ungesatt. KW-stoffe von der Zus. I dargestellt. Die Spaltstiicke mit
2 „dreiwertigen" C-Atomen werden ais ,,Diradikal“ bezeiehnet u. seine Assoziations- 
fahigkeit untersucht. Aus Diphenylmethan u. Dibenzyl nach F b i e d e l -Cr a f t S mit 
Benzoylchlorid u. A1C13 wurden die zugehorigen Ketone gewonnen. Zm Beweise dafiir, 
daB die Benzoylgruppen in p-Stellung zur CH2-Gruppe eingetreten sind, wurde das 
p,p'-Dibenzoyldiphmylmethan auch aus dem p,p'-Dianilinomethan iiber das entsprechende 
Dinitril erhalten u. die Identitat der beiden Ketone sichergestellt. Einw. von Phenyl- 
MgBr lieferte die zugehorigen Glykole, die durch Einleiten von HCl-Gas in gut kry- 
stallisierende Chloride yerwandelt werden konnten. Die Lsgg. derselben in h. Eg. zeigten 
grunliche Farbimg, die beim Erkalten der Lsgg. yerschwand. Herausnahme des Halogens 
in Bzl. mit Naturkupfer C oder mit Hg ergab praehtyoll gefarbte, luftempfindliche 
Lsgg. der gewiimchten Diradikale. p,p'-Bjs-[diphenylmethyl]-diphenyhnelhan lóst sieli 
mit leuchtend roter, das entsprechende Athan mit dimkelblauvioletter Farbę. Auf 
Zusatz yon PAe (unter N) schieden sich aus den Lsgg. schwachgelbe Flocken aus; 
mehrstd. Bcstrahlung mit Sonnenlicht bewirkt Zers. der Radikale unter Entfiirbung. 
Mol.-Gew.-Bestst. ergaben, daB die Radikale yorwiegend in der monomeren Form in
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Bzl. gelost sind u. ca. 20—30% der Dimoren vorliegen. Die gróCere Dissoziations-. 
tendenz dor Diradikalo im Vergleich zu dcm fast vollig dimerisierten Tolyldiphenyl- 
methyl u. dem Triphenylmethyl ist der mitwirkenden Ringspannung zuzuschreiben. 
DaB innerhalb des Diradikals eine Absattigung der beiden „dreiwertigen“ C-Atome 
unmóglich ist, ergibt sich aus Modellbetrachtungen. Bei der Darst. von II aus Tri* 
phenylmethylnatrium u. p,p'-Bis-[diphenylchlormethyl]-dibenzyl zeigte sich die dunkel- 
yiolcttc Farbę des Diradikals, trotzdem dieser KW-stoff infolge freier Drehbarkeit 
der CH2-CH2-Achsc nur eino maBige Dissoziation in Lsg. zeigen sollte. — Die Methode 
von Z l E G L E R  (C. 1924. II. 328) wurde auf dic Darst. des Diradikals III iibertragen. 
Das aus p,p‘-Dibenzoyldibcnzyl mit CH3MgJ erhaltene Glykol spaltct leicht W. ab unter 
Bldg. von IV. Der cntsprechende Dimethylathcr ist wl. in A. u. Bzl., daher wurde 
die Umsetzung mit Na-K-Legierung in einer Dioxanlsg. vorgenommen. Die braune 
Dikaliumverb. lieferte nach Entfernung des ubcrschiissigcn Metalls mit Hg das silber- 
gliinzend krystallisierende p,p'-Bis[phenylathyl]-dibenzyl.

I  (C8I-Is)aC - / ___ \ _ ( C H s)n- /  \ - C ( C 6II6)2; n =  1, 2, 3 . • •

c„h 5 : C8H5

I I  (C6H6)3C • • • Ó - /  \ _ C H 2- C H , - / ~ V Ć  • • • G(C6Hs)3

ÓaH > — X  X — y  Ć0H 6
c h 3 c h 3

i i i  c 6h 5 • ć —/  c h 2—c h ,—/  ^>—ę  • c 6h 5

c h 2 ___  ___  c h 2

IV C6H6- C - / ___\ _ C H , —CHa— ^ - C - C e H ,

V e r s u c h e .  p,p'-Dibe7izoyldiphenylmethan, C27H20O2, aus Benzoylchlorid mit  
A1C13 (ohne Losungsm.) u. Diphenylmethan auf dem Wasserbad oder aus p,p’-Diamino- 
diplienylmethan iiber das cntsprechende Dinitril durch Kochen mit C6H6MgBr-Lsg. 
in trockenem Bzl. Schwach gelbliche Blattchen, aus verd. Eg., F. 147,5—148,5°. — 
p,p'-Bis-\diphenyloxymethyl~]-diphenylmethan, aus p,p'-Dibenzoyldiphenylmethan beim 
Erhitzen mit Brombenzol, Mg u. absol. A., zahes Harz. Beim Einleiten von HCl-Gas 
in die trockene ath. Lsg. des Glykols erhalt man p,p'-Bis[diphenylchlormethyl]-diphenyl- 
inelhan, farblose Parallelogramme, F. 157—160°. 3%-tagiges Schiitteln der benzol, 
oder ath. Lsg. des Dichlorids mit Naturkupfer O bei ca. 90° unter LichtabschluB im 
SCHLENKschen App. lieferte die leuchtend ziegelroten Lsgg. des Radikals (C6H5),C-

C,,!!., • CHo • C„Hj ■ C(C0H5)2. Aus der benzol Lsg. fiel mit PAe. ein hellfloekiger Nd.,

der jedoeh beim Aufbcwahren im Exsiccator unter Aufnahme von O verschmicrte. Einw. 
von Luft wie auf benzol. Lsg. verursacht Entfarbung, nach kurzer Zeit rotet sich die 
Lsg. wieder. Nach dem Verdunsten des Bzl. verbleibt ein fester Lack von der Zus. 
c38h  30O2. — p,p'-Dibe.nzoyl-a,p-diphenylathan, C28H220„, farblose Blattchen aus Nitro- 
benzol, F. 174,5-—176°. — p,p'-Bis-\diphenyloxymethyl]-symm.-diphenylathan, c ,„h 3A ,  
aus dem Diketon mit C0H5MgBr-Lsg. auf dem Wasserbad, farblose Nadeln, aus Bzl. 
F. ca. 176—178° nach vorhergchendem Sintern; zeigt mit konz. H2S04 Halochromie. — 
p,p'-Bis-[diplienylchlormethyl]-a.,IS-diplienyldthan, C40H32C12, Krystalle, F. 184—186° 
(Zers.). Gibt mit konz. H2SO.,, h. Eg. u. in h. o-Kresol eine dunkclgriine, mit Dimethyl- 
anilin u. Benzoesaureiithylester eine yiolette Farbung. Bldg. des Radikals (C5H5)2C-

C0H, ■ CH2 • CH2 • C6H, • C(C0H5)2 erfo lg te  u n te r  N im SCHLENKschen App. D ie Lsgg.

werden in der Hitze rotstichiger u. erstarren im Athcr-KohlensaureEchnce mit intensiv 
violetter Farbung. Mit PAe. wurden aus der benzol. Lsg. farblose Flocken gefallt, 
die im Essiccator unter O-Aufnahme (C40H32O2) yerschmieren. Trockene Luft bewirkt 
Versohwindcn der Farbę. — Triphenylmeihylnalrium-Lsg. u. p,p'-Bis[diphenylchlor- 
methyl]-a,/?-dipheny]athan lieferte beim Schiitteln in w. Bzl. auf Zusatz von PAe. 
farblose Flocken des polymerisierten Diradikals. — p,p'-Bis-\/phcnyhneihyloxyme.thyl\- 
a,(i-diplienylathan, C30H30O2, aus p,p'-Dibenzoyldibenzyl mit CH3MgJ-Lsg., weiBes 
ICrystallpulver, F. 113—114,5°. Beim Kochen mit Eg. entsteht p,p'-Bis-[plienyl-

186*
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ałhenyl]-<x,f}-diplienylaihan, C^H^, farblose, glanzende Blattchen, F. 117—119°. — 
Dimethyldther des p,p'-Bis-[?phenylmethyloxymethyZ]-OL,j}-diphenylathans, C32H310 2, bei
1-wochentlichem Stehen des Glykols in Methylalkohol mit 3°/0ig. methylalkoh. HC1 
bei Zimmertemp., farblose Blattchen, F. 144—148°. — p,p Bis- [phenyhnelhylkalium- 
methyl]-a.,f)-diphenyldthan, beim Schiitteln des Dimethylathers in trockenem Dioxan 
wahrend 30 Stdn. mit fl. Na-K-Legierung unter N. Die mit A. umgesetzte Suspension 
schied auf Zugabe von W. p,p'-Bis-[phenylathyV]-a.,fS-diplienylathan, C30H30, ab; aus
A. silberglanzende Blattchen, F. 97—98°. Umsetzung der Dikaliumverb. mit einer 
Lsg. yon Tetramethylathylenbromid in Dioxan bewirkt Herausnahme des Alkalimetalles; 
auf Zusatz von Methylalkohol zum Filtrat wurde ein farbloses Pulyer (C30H2fl)a erhalten, 
F. unscharf bei 110—115°. (Ber. Dt.sch. chem. Ges. 61. 854—62. Marburg, Chem. 
Inst.) HlLLGER.

W. Brydówna, Ober die direkte Kupplung von Benzolkemen mittels der Diazo- 
reaktion. Es wurde der Vers. gemacht, Arylreste durch Zers. von Diazoniumverbb. 
aneinanderzuketten. — Einw. von CuCl: Nach dem Verf. von ULLMANN wurden 
o- u. p-Bromanilin, m-Chloranilin, o-Toluidin, p-Anisidin u. o-, m- u. p-Aminóbenzoe- 
saure mit HC1 u. NaN02 diazotiert u. in salzsaurer Lsg. mit CuCl behandelt. Nach 
Dest. mit Wasserdampf wurden im Destillat die entsprechenden Chloride gefunden, 
im Ruckstand bzw. in der zweiten Fraktion die Azoverbb. — Einw. von Ameisensaure: 
p-Diazonilrobenzolnilrai, m-Diazonitrobenzolsidfat, p-Diazotohwlsulfat u. 2-Diazofluoren- 
chlorid wurden mit wasserfreier Ameisensaure bzw. mit Cu in Ggw. von Ameisen- 
u. Essigsiiure behandelt. Es entstanden ais Endprod. die betreffenden Phenole: 
Nitrophenol, p-Kresol, 2-Oxyfluoren. — Red. der Isodiazosalze mit Alkohol: Isodiazo- 
salze wurden mit 30°/oig. NaOH alkal. gemacht u. mit A. bei 5° behandelt. Bei Wasser- 
dampfdest. des Prod. gingen bei Anilinderiw. Diphenyle iiber, im Ruckstand blieben 
ICW-stoffe. So lieferten Isodiazobenzolchlorid Benzol u. Diphenyl, die o-, p- u. m-Nitro- 
benzolisodiazosalze Nitrobenzol u. 2,2'- bzw. 4,4'- u. 3,3'-Dinitrodiphenyl. Die aus 
a- u. fi-Naphlhylamin, p-Anisidin, p-Amitwacetophenon u. ni-Aminozimtsaure dar- 
gestellten Isodiazosalze ergaben bei gleicher Behandlung im Destillat die entsprechenden 
Verbb., namlich Naphthalin, Anisol, Acelophenon, Zimtsaure, u. im Ruckstand dio 
Azoverbb.: a,a'- bzw. fl,()'-Azonaphthalin, p-Azoanisol, 3,3'-Azozimtsaure u. das neu 
dargestellto p-Azoacelop}ienon, das mit rauchender HN03 in p-Nitroaeetophenon, 
F. 80°, iibergefiihrt wurde. Die Aminobenzoesauren lieferten bei gleicher Behandlung 
die beziiglichen Ozybenzoesauren. — Die Fahigkeit zur Kuppelung der Arylreste 
wurde demnach vom Kernsubstituenten abhangig gefunden. Sie steigt bei An- 
wesenheit von Nitrogruppen im Kern, nimmt ab bei Ggw. anderer Gruppen. (Roczniki 
Chemji 7 [1927]. 436—45. Posen, Univ.) WAJZER.

Lauder W. Jones und Merrill W. Seymour, Die Einwirkung von Natrium- 
triplienylmethyl auf Trimethylmethoxyammoniumjodid und von Triphenylmethylhaliden 
auf Trimełhylamin. Wird Na-Triphenylmethyl mit TriphenyImethoxyammonium- 
jodid in sorgfaltig gereinigtem A. geschiittelt, so blafit die rote Farbę der Lsg. ab u. 
wird gclb. Ais Hauptprodd. wurden NaJ, Trimethylamin, Triphenylmethan u. Tri- 
phenylatlianol isoliert. Dies deutet darauf hin, daB ais erste Stufe der Rk. Trimethyl- 
methoxyammoniumtriphenylmethyl gebildet wird:

(CH3) =N .O C H 3 +  NaCtCaH,), — ^ (CH3>3=N-OCH 3 +  NaJ — >-
J  / C(CaH6)3

. (CH3) = N  +  O—CH, +  HC(C0H5)3
Formaldehyd reagiert wciter mit Na-Triphenylmethyl unter Bldg. von Triphenyl- 

athanol:
CH2= 0  -[- NaC(C8H5)3 — >- ONa—CH2C(C0H5)3.

Dimethylaminotriphenylmethan u. Methyljodid zeigen mit oder ohne Losungsm. 
wenig Neigung bei Zimmertemp. miteinander zu reagieren. Es wird etwas Tetramethyl- 
ammoniumjodid u. eine kleine Menge eines dunkelroten, krystallisierten Materials 
gebildet, das teilweise Triphenylmethyljodid zu sein scheint:

(CeH5)3C—N—(CH3)2 +  CH3 J  —^  (C6H5)3C—N=(CH3)3J  — 5- 
(C6H5)3CJ +  N(CH3)3; N(CH3)3 +  CH3J  — >  N(CH3)4 J.

Wurde Triphenylchlormethan mit Trimethylamin mit oder ohne Losungsm. bei 
yerschiedenen Tempp. u. Drucken behandelt, so konnte kein Additionsprod. isoliert 
werden. Triphenylmethylbromid yerhielt sich ahnlich. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
1150—54. Princeton [N. J.], Univ.) K in d s c h e r .
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Wolfgang Langenbeck und Hildę Langenbeck, Ober ein liefgefdrbtes dimeres 
Keten. Bei kurzem energ. Erhitzen (1/ 2— 1 Min.) von roher Benzilsaure, die von der 
Darst. ber stets Spuren des K-Salzes enthalt, oder von reiner Benzilsaure in Ggw. yon 
wenig wasserfreier Soda erhalt man neben Benzilid (unl. in CC14) prachtvolle, schwarz- 
yiolette, in CC14 1. Prismen der Zus. C2gH20O2. Aus dem Ergebnis der Oxydation mit 
KMn04 oder mit Cr03 u. Eg.: Bldg. von Benzophenon in einer Ausbeute, die bei An- 
rechnung des durch iiberschussiges Cr03 zerstórten Benzophenons 57% erreicht, folgt 
das Vorliegen eines dimeren Diphenylketens u. zwar hochstwahrscheinlicli des 1,1,2,2- 
Teiraphenylcyclobutandions-3,4. Krystallisiert bei vorsichtigem Umlósen aus Essig- 
ester in derben Prismen yon der Earbo der KMn04-Krystalle. F. 168°. Wl. in A., A., 
Bzl., leichter in Eg. u. Essigester, zll. in Chlf. u. CC14. Reagiert, mit den yerschiedensten 
Agenzien behandelt, wenn uberhaupt, unter Harzbldg. Die Lsgg. sind auBerordentlich 
intensiy u. zwar tief braunrot gefarbt; 10_5-molare Lsgg. sind orangefarben, 10~e-molare 
noeh eben gefarbt. Das Absorptionsspektrum (untersucht yon Ley u. Volbert) einer
3 X 10~0-molaren methylalkoh. Lsg. zeigt Absorption im Blau u. Violett, das Maximum 
liegt im Ultrayiolett. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 938—42. Munster i. W., 
Uniy.) K ad t.

George Stafford Whitby und Morris Katz, Die Polymerisation des Indens, 
Cinnatnalfluorens und einiger Derimle des Indens. Vff. bcnutzten ais Polymerisations- 
inittel Warme, Antimonpenlachłorid u. Slannichlorid, von denen die letzteren hohere 
Polymere ergaben, ais alle bisher erhaltenen. Das Mol.-Gew. des mit SbCl5 gebildeten 
Indenprod. entsprach annahcrnd einem Mol., das durch Vereinigung von 15 Indenmoll. 
entstanden ist, wahrend das mit SnCl4 erhalteno Prod. annahernd einer Vereinigung 
yon 25 Indenmoll. entsprach. Obgleich cs sich um sehr hohe Polymere handelte, 
zeigten diese doch nicht die Eigg. lyophiler Kolloidc. Weiterhin stellen sie nicht chem. 
Indiyiduen dar, sondern Gemische von yerschiedenen Polymerisationsgraden, wio 
durch Eraktionieren gezeigt werden konnte. Vom SnCl4-Prod. wurden ais Extreme 
Eraktionen (C9H8)8 u. (C9H8)20 erhalten. Die Warmepolymerisation des Indens greift 
um so schncller Platz, jo hoher dic Temp. ist. Bei 200° war das Mol.-Gew. 676, ais dio 
Polymerisation zu 96,75% eingetreten war, bei 178° war es 886, u. die Polymerisation 
hatte nur 82,24% des Indens erfafit. Es scheint somit, daB ,,Cracken“ der Grófle des 
polymeren Mol. eine Grenze setzt, die bei einer gegebcnen Temp. bestehen kann. 
Ebenso wie SbCl5- u. SnC4-Polymere sind die Hitzepolymeren heterogen. Zwischen 
den EE. u. den Mol.-Geww. der Polyindeno besteht eine Beziehung in der Art, daB 
erstere mit Anwachsen der letzteren ansteigen. Von 15 Mustern Polyinden, dereń 
Bromabsorption gemessen wurde, zeigten alle denselben Grad der Ungesattigtheit per 
Molargewicht, d. h. die Absorption yon 2 Bromatomen. Daher enthalten alle Poly- 
indenmoll., unabhangig yon ihrer GroBe, eine Doppelbindung, was sich folgendermaBcn 
deuten laBt:

Dieses Schema erklart auch folgende Tatsachen: 1. Die Polyindene zers. sich bei 
der trockenen Dest. weitgehend in Inden. 2. Das Dimere des Indens, welches wegen 
seines E. u. seiner Polymerisierbarkeit wahrscheinlich auf dem direkten Weg yom Inden 
zum Polyinden liegt, gibt bei der Oxydation ct-Hydrindon. Weiter wurde gefunden, 
das Cinnamalfluoren (I) u. Cinnamalinden (H) fahig sind, hohere, nicht kolloidale 
Polymere zu geben. Mit Eg. konnte I bei keiner Temp. zur Polymerisation gebracht 
werden. Wird I  bei 200° 2—3 Wochen erhitzt, so entsteht ein niederes Polymeres u. 
bei 240—250° (wahrend 3 Tagen) bildet sich ein hoheres Polymeres, dessen mittleres 
Mol.-Gew. einem Nonameren entspricht. SbCl6 liefert ein ca. Octameres. Fraktionieren 
zeigte, daB das Materiał ein Gemisch ist. Ahnlich wurde H durch Warme, SbCl6 u. 
SnCl4 polymerisiert u. auch hier waren die Prodd. heterogen. Sowohl bei den Polymeren 
vonI u. II besteht eine lineare Beziehung zwischen dem F. u. dem Mol.-Gew. Weiterhin 
wurden Benzalinden (Ul) u. Oxybenzytt>enzalinden (IV) untersucht. Alle untersuchten 
Verbb. enthalten eine konjugierte Doppelbindung, wenn auch nicht in offener Kette.

I  wurde nach T h i e l e  u. H e n l e  (L ie b ig s  Ann. 3 4 7  [1906]. 303) hergestellt; 
F. 155,5°, aus Bzl. Daneben entstand ein Korper, welcher yiellcicht ein Kondensations-



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

9 “H<> C —CH • CHz:CHCeH6 I  V11 ? H I I
CaH4 6 C6H4— C=CH-CH=CHC6H6

C6H4—C—CHC6H6 C0H,—C—CHC6HS
1 i III  i i IY
CH— CH C6IIsC H (O H )C ==C H

prod. von 2 Moll. Zimtaldehyd ist, da das Mol.-Gew. 276 ist u. ein ahnlicher roter 
Korper durch Behandeln yon Zimtaldehyd mit Na-Athylat erhalten werden konnte. 
Beim Erhitzen auf 200° wahrend 3 Wochen tra t bei I geringe Polymerisation ein, u. 
es konnte eine rotbrauno Vcrb. vom F. 168—170° u. dem Mol.-Gew. 570 erhalten 
werden. Erhitzen im geschlossenen Rohr auf 240—250° wahrend 3 Tagen lieferte ein 
rótliches Pulyer, F. 356—370°, Mol.-Gew. 2558, das bei der trockenen Dest. I  zuriick- 
gab. Bei Zugabe von 12 ccm einer 20%ig. Lsg. von SbCl5 lieferten 10 g I in 250 ccm 
CHCI3 ein dunkelgelbes Pulyer, F. 327—329°, Mol.-Gew. 2240, das fraktioniert wurde. 
Ais Polymerisationsmittel fiir I waren weniger aktiv ais SbCl6: BC13, TiCl4, SnCl4, 
WC10, MoCl5, FeBrj, Al-Halide, Na, IC, Cr02Cl2 u. SeOCl2. Geringe Wrkg. gaben P 20 5 
u. FeCl3. II wurde durch Kondensation von Zimtaldehyd mit Inden in Methylalkohol 
u. in Ggw. von KOH erhalten. Rótlicligelbo Nadeln, F. 190°, aus Athylacetat. Da- 
neben entsteht Oxycinnamylcinnamaluiden in gelben Nadeln vom F. 160—161° aus 
Bzl. II licfert im geschlossenen Rohr bei 200° (3 Tage) ein dunkelgelbes Prod., F. 266 
bis 268°, Mol.-Gew. 1692, das fraktioniert werden konnte. Mit SnCl4 entstand in 
2 Stdn. eine dunkelgelbc Verb., F. 238—242°, Mol.-Gew. 972. III ergab bei 178° im 
geschlossenen Rohr nach 5 Tagen ein orangegelbes Pulyer, F. 238—242°, Mol.-Gew. 789. 
Polymerisation mit SbCl5 lieferte ein gelbes Pulyer, F. 252—255°, Mol.-Gew. 1174.
IV wurde aus Benzaldehyd u. Inden in Ggw. yon Na-Athylacetat erhalten, F. 135 
bis 136°. Dancben entsteht HI u. ein Gemisch von 2 Verbb. (F. 120°). Polymerisation 
mit SbCl5 in Chlf. lieferte ein tiefgelbes Pulyer, F. 297—300°, Mol.-Gew. 1928. SnCl4 
ergab ein niederes Polymeres, F. 195— 200°. (Journ. Amor. chem. Soc. 50 . 1160— 71. 
Montreal, Canada, Univ.) KlNDSCHER.

P. Ferrero und R. Wunenburger, Untersuchungen uber a-Ghlornaphthalin. 
I. Chlcrrierung des Naphthalins in gasfórmiger Phase. Vff. haben die Chlorierung des 
Naphthalins in gasfórmiger Phase eingehend untersucht. Besondere Apparatur im 
Original abgebildet. Zuerst wurde ohne Katalysator goarbeitet unter Variierung der 
Temp., der Cl-Menge u. der Zufuhrgeschwindigkeit des Cl. Nach den im Original 
wiedergegebenen Diagrammen werden die besten Ausbeuten an a-Chlomaphthalin 
erhalten bei 350°, mit 1,5 Mol. Cl pro Mol. C10H8 u. einer Zufuhr von 151 Cl in der Stde., 
namlich 59%, berechnct auf das angewandte C10HS, u. 85%, berechnet auf das ver- 
brauchte C10H8. Das ubcrsehiissige Cl wird zuriickgewonnen. — Sodann wurdo mit 
J  ais Katalysator chloriert. Beste Ausbeuten mit 0,5% J  u. 20 1 Cl in der Stde., namlich 
70 bzw. 94% (ber. wie vorst.). — FeCl3 begiinstigt mehr die Polychlorierung u. dest. 
bei obiger Temp., ist daher unbrauchbar. Bimsstein u. Holzkohle aktivieren die Mono- 
u. Polychlorierung. — Das nicht umgewandelte C10H8, welches daa Gesamt-J u. etwas 
ot-Chlornaphthalin enthalt, licfert bei erneuter Chlorierung dasselbe Rcsultat wie 
reines C10H8, indem das schon yorhandene a-Chlornaphthalin zuriickgewonnen wird. 
Trotz der hohen Temp. entstehen nur wenig Polychlorderiyy. (unter 5%). Das a-Chlor- 
naphthalin ist techn. rein, wenn man mit guten Kolonnen fraktioniert. — J  ist ein 
schr giinstiger Katalysator, weil es besouders die Monoehlorierung fordert, sich im 
C10HS leicht lóst u. mit demselben dest., ferner weil die Jodchloride bei der Dest. des 
Rohprod. zers. werden u. alles J  mit dem nicht umgesetzten Ci0H8 zuriickgewonnen 
wird. Schwierigkeit bereitet indessen die Apparatenfrage in der Technik. (Helv. 
chim. Acta 11 . 416—25. Genf, Uniy.) L in d e n b a u m .

L. Chas. Raiford und F. C. Mortensen, Weilere Beobachtungen iiber die Wan- 
derung des Acyls vom Stickstoff zum Sauerstoff. (Vgl. C. 19 2 5 . II. 285.) Um den EinfluB 
eines cycl. Radikals zu studieren, unternahmen die Vff. Verss. mit o-Aminocyclo- 
hexanol (I) u. a.-Aminobenzyl-2-naphthol (F. 125°) (II), bei dem die Aminogruppe in 
der Seitenkette sitzt. Obgleich die Aeylgruppen in den beiden moglichen Richtungen 
eingefiihrt wurden, konnte keine Umlagerung beobachtet werden.

V e r s u c h e .  2-Benzoylaminocycbhexanol, C13H170 2N. Aus I u. Benzoylchlorid 
in alkal. Lsg. Ausbeute 97%. Farblose Nadeln aus Bzl., F. 168—169°. Benzoat, 
C20H21O3N, farblose Nadeln aus Bzl., F. 204—205°; licfert bei der Hydrolyse das Benzoyl- 
deriy. von I zuriick. Acetat, C,5Hj90 3N, farblose Blattchen aus 50%ig. A., F. 143—144°.
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Bei der Hydrolyse wird die Acetylgruppe abgespaltcn. — 2-Acetylaminocydoh-ezyl- 
acelat, C10H17O3N. Aus I beim Acetylieren. Krystalline Masse aus Bzl. -j- Lg., F. 117 
bis 118°. Liefert bei der Hydrolyse das N-Acetylderiv. von I in Nadeln aus Bzl., F. 314 
bis 315°. — 2-Acetylaminocyclohexylbenzoat, C15H190 3N. Aus N-Acetylaminohexanol u. 
Benzoylchlorid in alkal. Lsg. Ausbeute 81%. F. 198—199°, aus Bzl. Liefert bei der 
Hydrolyse das Ausgangsmaterial zuruck. a.-Acciylaminobenzyl-2-naphthylbenzoal, 
C26H210 3N. A us oL-Acclylaminobenzyl-2-naphthol u. Benzoylchlorid in Pyridin. Aus
beute 75%. Farblose Nadeln aus A., F. 176—177°. Hydrolyse ergibt das N-Acetyl- 
naphthol. — a.-BenzoyIaminobenzyl-2-naphthylbenzoat, C^H^OaN. Aus II nach 
SCHOTTEN-BAUMANN. Rehfarbene Kliimpchen aus Bzl., F. 118—119°. Hydrolyse 
ergab quantitativ ein Phenolprod. vom F. 240—241°, C2.,H190 2N, welches auch durch 
Benzoylieren des Hydrochlorids des entsprechenden Aminonaphthols mit 2 Moll. 
Benzoylchlorid erhalten wurde. Es ist das ein Monobenzoylderiv. — a.-Benzoylamino- 
benzyl-2-naphthylacetat, C26H210 3N. Aus dem N-Benzoylaminonaphthol durch Acety
lieren. Farblose Nadeln, F. 118—119°. Ausbeute 90%. Hydrolyse ergab das Benzoyl- 
aminonaphthol zuruck. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1201—04. Iowa City, Iowa 
Univ.) KlNDSCHER.

Henry Gilman und Margaret Furry, Die Identifizierung der Organomagnesium- 
haloide durch kryslalline Derimte, dargestellt millels a-Naphthylisocyanat. Gcgeniiber 
Phenylisocyanat besitzt die oc-Naphthylverb. den Yorzug, daB sic mit Organomagnesium- 
haliden wenigcr 1., besser krystallisierende Amidę mit hoherem F. ergibt. Hingegen 
ist Phenylisocyanat bei nicht sehr reaktionsfiihigen Organomotallverbb. vorzuziehen. 
Wird eine iith. Lsg. von a-Naphthylisocyanat zu cinem Grignardreagens in A. gegeben, 
so entsteht eine lag., die bei der Hydrolyse das Naphthalid liefert. Etwa gebildeter 
sjrmm. Di-a-naphthylharnstoff kann durch Filtrieren abgetrennt werden. Die a-Naph- 
thalide werden durch Krystallisation aus A. gereinigt. — Acet-a-naphthalid, F. 160°. — 
Propion-a-naphthalid, F. 126°. — n-Buttersaure-a.-naphthalid, F. 121°. — n-Valerian- 
saure-a-naphthalid, F. 112°. — Hexahydrobenzoesaure-a.-naphtha.lid, F. 188°. — Phenyl- 
acet-a-7iaphthalid, F. 166°. — Cinnamyl-a-naphthalid, F. 217°. — Benz-a.-naphtha.lid, 
F. 161°. — p-Tolu-a.-naphthalid, F. 173°. — a -Naphtho-a.-naphthalid, F. 236°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 1214—16. Ames, Iowa, State Coli.) K in d s c h e r .

Luis G-uglialmelli und Armando Novelli, ThioharnstoffderwaU des Fluorens. 
2-Amino-fluoren reagiert mit CS2 in A. gar nicht, in Ggw. von S oder K-Athylxantho- 
genat (vgl. G u g lia lm e lli  u. N o v e lli , C. 1926. II. 21), auch in Aceton, entsteht 
der entsprechende Thioharnstoff hóchstens spurenweise. Ebensowenig lassen sich o- 
u. p-Nitranilin mit CS2 in Ggw. von K-Xanthogcnat in die Thioharnstoffe iiberfuhren. 
2-Amino-fluoren ist das erste nichtsubstituierte cycl. Amin, das unter diesen Be- 
dingungen nicht mit CS2 reagiert, ein Verh., das wohl auf das Vorhandensein der elektro- 
negativen CH2-Gruppe zuriickzufuhren ist, entsprechend der hemmenden Wrkg. anderer 
elektronegativer Gruppen (N02, C02H etc.). Der betreffende Thioharnstoff laBt sich 
nach der Methode von F ry  (Journ. Amer. chem. Soc. 35 [1913]. 1539) in Ggw. von 
Pyridin u. Jod darstellen. — Wesentlich fiir die Thioharnstoffbldg. aus Amin u. CS2 
ist die Art des Losungsm., das entweder ein A. oder ein Keton sein muB, um mit CS2 
oder dem Amin intermediare, leicht weiter reagierende Prodd. geben zu kónnen, etwa 
C2HsO-CS-SH oder CH3-C(: CH2)-0-CS-SH oder (CH3)2C(OH)-NHR. — Thioharn- 
sioff des 2-Aminofluorens, (Ci3H9-NH)2CS. 1 Mol 2-Aminofluoren (Nadeln aus verd. A.; 
F. 129°, korr.) u. 2 Mol Pyridin in iiberschussigem CS2 werden mit 1 Mol Jod in CS, 
allmahlich versetzt. Der Nd. wird am nachsten Tag zur Entfernung von Pyridin, CS,, 
Pyridinium]odid u. S mit Wasserdampf, h. W. u. CS2 behandelt. WeiBe seidige Krystalle 
aus Nitrobenzol, F. 245°. L. in Nitrobenzol, sonst fast unl. Bei der Dest. mit P20 5 
entstehen in geringer Menge am Licht sich farbende, nach Senfol riechende Krystalle, 
die zwischen 70 u. 80° schmelzen, vermutlich das Fluorenylsenfól, C13H9-NCS. (Anales 
Asoe. quim. Argentina 15 [1927], 287—307. Buenos Aires, Univ.) R a d t .

B. L. Vanzetti, t)ber die Gannizzarosche Reaktion bei Pinakolin- und Benzil- 
umlagerungen. (Vgl. Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [5] 24. I I  [1915]. 467.) 
Bei der Darst. der Yeratrilsaure aus Veratril u. KOH konnte Vf. ein neutrales, rot- 
braunes, sublimierbares, gegen Osydationsmittel sehr bestandiges Prod. isolieren, fiir 
das nach dem Sehema:

CO O CO
c 0h / ć o ^ c 6h 5 — »- c 6h 4< c o > c 6h <



2 8 2 4 D .  O b g a n i s c h e  C h e m i e . 1 9 2 8 .  I .

bezw C0I i5-̂ _ ^ C 6H6 0 ^ C 6H,
c o - c o  — v  CO—CO

die Konst. eines Tetramethosyanthrachinons oder -phenanth renchinons in Betracht 
kommt. Die Tatsache, daB die Verb. nicht mit Bisulfit u. mit o-Phenylendiamin reagicrt, 
laBt mehr auf die Anthrachinonformel schlieBen, besonders da dasselbe Prod. bei der 
spontanen Osydation der Veratrilsaure entsteht, was nur nach dem Schema:

C6H5-C(0H)(C02H)C6H5 -►  C6H4(CO)2C,H4 
vor sich gehen kann; jedoch ist auch an eine primare „Retropinakolinumlagerung“ 
der Yeratrilsaure in Veratril zu denken. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura 
applicata, Palermo 1926. 1298—1301. Cagliari, Uniy.) R a d t .

J. S. Turski und A. Berlandstein, Ober einen besonderen Fali der Nitrierung des 
Anthracens zu Dinitrodihydróbianthranol. Gereinigtes Anthracen wurde in Eg. gel. 
u. unter Kiihlung u. Umriihren bei 7—8° konz. HN03 tropfenweisc zugegeben. Es 
entsteht ein gelber Nd., der 2 Tage stehen gelassen u. dann zur Beendigung der Rk.

auf dem Wasserbad bei 50—55° erwarmt u. 
abfiltriert wird. Nach Rekrystallisation aus 
Eg. entsteht 9,9'-Dinitro-9,9 -dioxy-10,10’-di- 
hydrodianthraccn, C^H^NjO,, (I), F. 267 bis 
268° (Zers.), gelbe Nadeln, wl. in Bzl., A., 
A., 11. in NaOH. Durch Oxydation mit 
Chromsiiure u. Eg. entsteht Anłhrachinon. 

Wird das Rk.-Gemisch sof ort nach der Nitrierung erwarmt, so entsteht ein ahnliches, 
nicht naher untersuchtes Prod. C28ff22iVr4O10, F. >  290°. (Roczniki Chemji 7 [1927]. 
457—66. Warschau, Techn. Hochsch.) W a j z e r .

F. Arndt, B. Eistert und W. Partale, Synthesen mit Diazomethan. III. Ober 
o-Nitrophenylathylenoxyd und die aus ihm zugdnglichen Stoffe. (II. vgl. C. 1927. II. 
932; vgl. auch C. 1927. II. 2398.) Nachzutragen ist folgendes: Die typ. Anlagerungs- 
rkk. des Glycidringes im o-Nitrophenylathylenoxyd (I) sind nur in alkal. Medium, 
z. B. in Pyridin, unyerfalscht durchfiihrbar; in saurem Medium greift dio Nitrogruppe 
in die Rk. ein. So entsteht mit Saure nicht Nitrophenylathylenglykol, sondern das 
mit I isomere o-Nitrosobenzoylcarbinol (II); mit Essigsaureanhydrid in Ggw. von etwas 
FeCl3 entsteht statt des Glykoldiacetats die 0-Acetylverb. von II. Ebenso erfolgt auch 
die Red. der Nitrogruppe unter Einmischung der Glycidseitenkette, was meist zu all- 
gemeiner Verharzung fiihrt; mit Sn in Eg. wurde etwas Anlhranil, mit N»H4 etwas 
Indol erhalten. Dagegen reagiert o-Nitrophenylaihylenchlorhydrin (HI), in welchem 
der Glycidring v o r h e r  geoffnet wurde, nicht mit konz. H 2S04 u. ist glatt zu o-Amino- 
'phenylathylenchlorhydrin reduzierbar; dies geht mit Lauge zum Teil in Indol, zum Tcil 
in Polymere des Indols oder o-Aminophenylathylenoxyds uber.

Aus o-Nitrobenzaldehyd u. Diazomethan entsteht neben I  je ein wenig o-Nitro- 
acetcyphenon u. o-Nitroplienylaceton. Yff. fiihren die Bldg. des letzteren darauf zuriiek, 
daB der nach Abspaltung von N2 aus dem zuerst entstehenden Dihydrofurodiazol 
yerbleibende Molekelrest sich in o-Nilrophenylacetaldehyd umlagert, welches dann mit 
dem CH2N2 das Aceton liefert.

^ \ ^ N O  ^ ^ ^ N O j

f 1 ! A  l n J  t m l
^ ^ ^ C H - C I I ,  ' ^ ' / \C O -C H 2OH ^ ^ ^ C H O H -C H .C l  

o-Nilrophe7iylathylenoxyd, C8H ,03N (I): C. 1927. I. 1823 ais „Nilraldin" be- 
schrieben. o-Nilrosobenzoylcarbinól, C8H ,03N (II): C. 1927. II. 1824 ais „Nilrosoverb.“ 
bcschrieben. Gibt mit 2-n. Lauge bei 0—10° unter anderem N-Oxyisatin u. eine farb- 
lose, bei 190° sich griin farbende Saure vom F. 216°. — o-Nitroplienylathylenchlor- 
hydrin, C8HS0 3NC1 (HI). Aus I in Pyridin, in welches vorher bis zur Breibldg. HC1 ein- 
geleitet ist. Farblose Pliittchen aus Lg. oder CC14. F. 60—61°, Kp.17170°, unter teil- 
weiscr Zers. Gibt mit verd. NaOH wieder I. Oxydation mit K2Cr20 7 u. H2S04 liefert 
w-Chlor-o-nitroacetopherwn (C. 1927. II. 933), woraus die Konst. HI folgt. — Acełyl- 
derival von HI, C10H10O4NCl. Aus I  mit 2—3 Moll. Acetylchlorid in Pyridin. Farblose 
Krystalle aus wenig CH30H. F. 69—70°, Kp .15 186—188°. — Benzoylderivat von HI, 
C]5H120 4NC1. Mit Benzoylchlorid aus HI nach Sc h OTTEN-Ba u m a n n  oder aus I in 
Pyridin. Derbe Krystalle aus CH3OH, F. 87—88°. — o-Aminophenyldlhylenchlor- 
hydrin, C8H10ONC1, aus III mit SnCl2 u. HC1. Farblose Lanzetten aus Bzl. F. 86—87°.
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Gibt bei langerem Erwarmen in Bzl. zum Teil Diindolhydrochhrid, mit h. Lauge zum 
Teil Indol, zum Teil Polymere. — a>-Acetoxy-o-nitrosoacek>phenon (0-Acelylderivat 
iton II), C10H9O4N. Aus I  mit Essigsaureanhydrid in Ggw. von etwas FeCl3 bei 0°. 
Parblose Krystalle aus Aceton, E. 104°, griine Schmelze. — o-Aminobenzoylcarbinol, 
C3H90 2N. Aus II mit wss., C02-gesatt. Lsg. von N2H4, unter Bldg. der bereckneten 
Menge N2. Aus luftfreiem W. hellgelbe Nadeln, E. 98°. Erwarmen mit Lauge fiihrt 
in Indoxyl iiber: Indigoblume u. Bldg. von o-Acetylindoxyl mit Essigsaureanhydrid.
— o-Acetamńwbenzoylcarbinol, C10H 11O3N. Aus dem Vorigen mit Essigsaureanhydrid. 
Scidige Nadeln aus W. E. 141°. Erwarmen mit Lauge liefert Indosyl. — Diacetyl-o- 
aminobenzoylcarbinol, Ci2H130 4N. Aus o-Aminobenzoylcarbinol mit 3 Moll. Acetyl- 
chlorid in Pyridin. Derbe Krystalle aus CH3OH. E. 103—104°, wl. in W., Lauge ver- 
andert, aber ohne Bldg. von Indoxyl. — Dibenzoyl-o-aminobenzoylcarbinol, C22H 170 4N. 
Darst. entsprechend, Nadelchen aus Essigester, E. 167—168°. — Phenylhydrazon des 
o-Aminóbenzoylcarbinóls, C,4H 15ON3. Darst. in Eg. unter gelindem Erwarmen. Gelb- 
liche Nadelchen aus A. E. 198°. — o-Nilrophenylaceton, C9H90 3N. Aus den Mutter- 
laugen von I ais Semicarbazon ausgeschicden, zusammen mit dem Semicarbazon von 
o-Nitrobenzaldehyd u. o-Nitroacetophenon. Trcnnung durch Kochen mit konz. HC1 
u.Zusatz von W., wobei das Semicarbazon von Nitrobenzaldehyd zuriickgewonnen wird, 
wahrend die beiden Ketone frei werden; diese werden dadurch getrennt, daB bei noch- 
maligem Umsatz mit Semicarbazid das Nitrophenylaceton schneller Semicarbazon 
bildet. Synthet. Darst. aus o-Nitrophenylacetaldehyd mit Diazomethan, sowie durch 
8 Stdn. Kochen von (o-Nitrophenylacotyl)-acetessigester mit 2-n. H2S04. Nadelchen 
aus PAe. F. 26—27°. Lsg. in A. gibt mit etwas 2-n. NaOH intensive Violettfarbung. 
Semicarbazon, C10H 12O3N4. F. 213—214° unter Zcrs. — <x.-(o-Nitrophenylacetyl)-acet- 
essigester, CJ4HJ6O0N. Aus Na-Acctessigester mit o-Nitrophenylacetylchlorid in A., 
Aufnehmen in konz. Lsg. von Na2C03, Ansauern. Krystalle aus A. F. 76—77°. In
2-n. Lauge u. starker Sodalsg. mit gelber Farbę 1., in Pyridin mit alkoh. Lauge intensive 
Blaufarbung. — (o-Nitrophenylacetyl)-acelon, CnHn Ó4N. Bldg. bei Verseifung des 
Vorigen mit 2-n. H2S04 neben Nitrophenylaceton, von dem es durch seine Loslichkeit 
in Sodalsg. getrennt wird. Blattchen aus A. oder Lg. F. 62—63°. Liefert mit Lsg. von 
N2H4 in W.: Methyl-3-(o-nitrophenyl)-5-pyrazol, G^HjjOjN;,, fast farblose Nadeln aus 
W. oder wenig Bzl. F. 120—121°, sil. in A., wl. in Bzl., 1. in 2-n. HC1. (Ber. Dtsch.

F. Arndt und B. Eistert, Synthesen mit Diazomethan. IV. Ober die Reaktion 
zwischen Aldehyden und Diazomethan. (III. vgl. vorst. Ref.) (Vgl. C. 1927. II. 2398.) 
Nachzutragen ist folgendes: Wahrend Chloral u. o-Nitrobenzaldehyd mit Diazomethan 
im wesentlichen das entspreehende Alhylenozyd geben, liefert nach Verss. von E n d e r  
m-Nitrobenzaldehyd nur Keton u. kein Athylenoxyd, p-Nitróbenzaldehyd in etwa gleichen 
Mengen p-Nitroacetophenon u. p-Nitrophenyluthylenoxyd. Der EinfluB der Nitrogruppe 
folgt also den allgemeinen Gesetzen der Substituentenbeeinflussung. Vff. beantworten 
die Frage, welche Aldehyde Athylenoxyde, welche Methylketone liefern, dahin, daC 
eine Neigung des Aldehydkohlenstoffatoms zur ,,Vierbindigkeit“, welche sich beim 
Chloral durch die Bldg. von Hydrat, beim o-Nitrobenzaldehyd durch die Leichtigkeit 
der Bldg. von Acetal verrat, auch die Ursache ist, daB statt der Carbonyldoppelbindung 
des Ketons die 4 einzelnen Bindungen des AthyIenoxyds auftreten. So kann man von 
allen hydratbildenden Aldehyden Bldg. von Athylenoxyden erwarten u. umgekehrt 
beim o-Nitrobenzaldehyd auf eine gewisse Fahigkeit zur Hydratbldg. schlieBen; die 
Loslichkeit des o-Nitro (u. in geringerem Grade auch des p-Nitro)-benzaldehyds in 
starker Lauge diirfte auf Salzbldg. der durch die Nitrogruppe acidifizierten Hydrat- 
hydroxyde beruhen. — Die verschiedenen Rk.-Moglichkeiten werden durch folgendes 
Schema wiedergegeben:

Bei Neigung zur Vierbindigkeit tr itt Fali D ein, daneben auch, indem die Rk. iiber 
das Ziel hinausschieBt, Fali E; der hierbei entstehende Aldehyd wird von dem Diazo
methan in Methylketon uberfuhrt (vgl. yoransteh. Ref.). Fali C ist nur bei Aldehyden,

chem. Ges. 61. 1107—18.) Ar n d t .

p ) - E - c < g Hj C

O----- N
R • CH=0 +  CHsN2 —>- R -C H <  ii -> • R -C H <

—>-R-CH2-CH=0 E
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Fali D u. E auch bei Ketonen, namlich solchen mit aktmertem CO, móglich, wie 
durch Verss. mit Osomalonester u. Mesoxalcster bestatigt wurde. — Trichlor-1,1,1 - 
propylenoxyd-2,3, C3H30C13, ist das sog. ,,Trichloraceton“ von SCHLOTTERBECK: 
Rohprod. enthiilt wahrscheinlich etwas Dichloressigester, Reinprod. Kp.,., 44—45®, 
Kp-750 149°. Reagiert nicht mit HCl-Lsg. von o-Nitrophenylhydrazin. — Tetrachlor-
l,l,l,3-oxy-2-propan, C3H4OCl4, aus dem Vorigen mit konz. HCI. Schwach jodoform- 
artig riechende FI., Kp .17 95—96°. — Trichlor-l,l,l-diacetoxy-2,3-propan ,C7H90 4Cl3, 
aus Trichlorpropylenosyd mit Essigsaureanhydrid in Ggw. von etwas FeCI3. Fast 
geruchloses Ol, Kp.w 126—128°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 . 1118—22.) A r n d t .

F. Arndt und J. Amende, Synthesen mit Diazomethan. V. Uber die ReaTction 
der Saurechloride mit Diazomethan. (IV. vgl. vorst. Ref.) Nach den Verss. der Vff. 
bilden nicht nur o-Nitrobenzoylchlorid (ygl. C. 1 9 2 7 . H. 932. 2399), sondem Saure
chloride allgemein mit Diazomethan primar das entsprechende Diazoketon; Vff. 
nehmen an, daB zuerst durch Zusammenlagerung ein chloriertes Dihydrofurodiazol 
entsteht, welches HCI yerliert unter Umlagcrung des yerbleibenden echten Furo- 
diazols in Diazoketon. Das Endergebnis des Vers. hangt davon ab, mit w e l e h e r  
der im Spiele befindlichen Diazoverbb. sich der abgespaltene HCI unter Bldg. von 
N2 umsetzt, u. liierfiir sind in erster Linie die Vers.-Bedingungen maCgebend: Bei 
Eintragen des Saurechlorids in die Lsg. des Diazomethans, das dann immer im t)ber- 
schufi ist, fangt das Diazomethan den HCI ab, u. das Diazoketon bleibt ais Hauptprod. 
erhalten; bei umgekehrter Arbeitsweise zersetzt der HCI das Diazoketon zu Chlor- 
keton, wodurch Yff. die Bldg. von Chlorketonen bei den Verss. von NlERENSTEIN 
(C. 19 1 6 . I. 96. 19 2 5 . II. 1526) u. St a u d in g e r  (C. 1916 . II. 892) erklaren. Daneben 
cpielt die Loslichkeit u. Bestandigkeit des Diazoketons eine Rolle: So entsteht aus 
o-Nitrobenzoylehlorid auch nach der zweiten Arbeitsweise fast nur Diazoketon, ebenso 
nach STAUDINGER aus Diazoessigester Diazoketonester. — w-Diazoacetophenon, 
C8HeON2. Darst. durch Eintragen von 6 g Benzoylehlorid in A. in Lsg. von 2% Moll. 
Diazomethan in 300 ccm A., nach einigen Stdn. Einengen auf 40 ccm, Krystallisieren 
boi —15°, weiteres Einengen usw. — Diazoaceton, C3H4ON2, Darst. entsprechend 
aus 8 g Acetylchlorid, 2*/2 Moll. Diazomethan in 600 ccm A., Dest. im Vakuum. — 
Diazo-l-chlor-3-aceton, C3H30N2G1. Darst. entsprechend aus Chloracetylchlorid. Dest. 
gibt FI. Kp .13 75°, Gemisch von 75% Diazochloraceton u. 25% a,a'-Dichloraceton. 
Trennung durch Krystallisieren des Diazoketons aus dem 6-fachen Vol. A. bei —80°.
Hellgelbe Krystalle bzw. gelbe FI. F. +3°, Kp .I3 75°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61.
1122—24.) A r n d t .

F. Arndt, Zur Frage der Tautomerie des o-Nitro-benzaldehyds. Vf. halt die Ansicht 
von T a n a SESCU (C. 1 9 2 8 . I. 687), nach der o-Nitrobenzaldchyd in einem Tautomerie- 
gleiehgewicht I II auftreten kann, fiir nicht haltbar, denn auch o-Nitrotriphenyl- 
methan, bei dem entsprechende Tautomerie nicht móglich ist, zeigt ein „bewegliches 
Wasserstoffatom“ naeh ZEREWITINOFF (welche Methode auCerdem bei Nitroverbb.

__ n ic h t  zuverlassig  is t ,  yg l. G il m a n , C. 1928 .
■'CH—O i sT I- 332) u. wird analog wie o-Nitrobenzaldehyd

I II  I ] ^ 0  zu o-Nitrosotriphenylcarbinol photomerisiert;
J . ' auch p-Nitrobenzaldehyd ist 1. in Lauge, was

'"N : O N bei beiden Aldehyden durch Bldg. yon Hy-
Q O drat erklarbar ist (vgl. yoransteh. Ref.); auch

o-Nitroacetophenon wird ganz analog zu C- 
Methylanthranil reduziert. Ferner ware H eine starkę Saure, muBte daher yiel starkere 
Laugenlóslichkeit bewirken u. mit Diazomethan den Methylather von II liefern, 
wahrend die von Vf. erhaltenen Prodd. alle nur aus I entstanden sein kónnen. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 61 . 1125—26.) A r n d t .

St. Weil und St. Auerbachówna, Vber die Kondensation der Brenztraubensaure 
mit aroimlischen Aminen und Aldehyden. Vff. untersuchen die DOEBNERsche Rk. 
zwischen aromat. Aminen u. Aldehyden u. der Brenztraubensaure. Aquivalente Teile 
yon p-Aminobenzoesaureathylester, Benzaldehyd u. Brenztraubensaure wurden in 
A. gel. u. gekocht. Es entsteht ein Nd. von <x-p-Carbatlioxyphenyl-(i-phenyl-5,E-diketo-

y - n ----- C H -C J I 5
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pyrrolidin, C,9H170 4N (1), weiBes, kleinkrystallin. Pulver, F. 154—155°, 1. in A., A., 
Essigsaure, HN03, H2S01( sil. in Chlf., unl. in Sodalsg. Ahnlich entsteht aus p-Amino- 
m-oxybenzoesauremethylester u. Piperonal nach Zusatz yon Brenztraubensaure die Verb. 
Gu H13ObN  (II), gelbe, seidenglanzende Plattchen. F. 174—175°, 11. inA. u. Bzl., l .in  A., 
zerfallt beim Erwarmcn mit verd. Mineralsauren in Piperonal u. das Aminsalz. Dio 
Kondensation der Brenztraubensaure mit Piperonal u. o-Nitro-p-methylanilin bzw. 
m-Nitro-p-aminophenylarsinsaure ist nicht gelungen. (Roczniki Chemji 7 [1927], 
357—61.) W a j z e r .

St. Weil und A. Joskowiczówna, Uber einige Ester der a-Phenylchinolincarbon- 
saure. Yon der u.-Phenylcinchoninsdure wurden durch Erwarmcn mit den entsprechenden 
Alkoholen unter POCl3-Zusatz folgende Ester dargestellt: p-Chlorphenyhslcr,
C22H140 2]SrCl, farblose Nadeln, F. 117—118°. Phenyldthylester, GV,H]90 2N, farblose 
Nadeln, F. 72°, 1. in A. u. Ólen, sil. in A. u. Chlf. — Brenzcalcchinester, C22H150 3N, 
farblose Nadeln, F. 178—179°, 1. in Ligroin, A., A., Eg. — Guajacolcster, C23H]7Ó3N, 
farblose Krystalle, F. 104—105°, 1. in A. u. Eg., wl. in A. u. Cfllf. — Resorcinesler, 
C22Hi50 3N, wciBe Nadeln, F. 195°, wl. in A., 1. in Chlf., A., Eg. — Pyrogallolcsler, 
C22HJ50,N, weiBes Pulver, F. 170—171°, 1. in A. u. Essigsaure, wl. in Chlf., A. — 
Thymólester, C20H23O2N, farblose Nadeln, F. 110—111°, 1. in A. u. Olen, U. in Chlf., 
A., Essigsaure. Durch Erwarmcn der a-Phenylcinchoninsaure mit Chininsaure unter 
POCl3-Zusatz entstand a-Triphenylchinolin-y-carbonchinidester, C56H37OgN3, Krystalle, 
F. 208°, unl. in W., 1. in A., 11. in A., Chlf., Bzl. (Roczniki Chemji 7 [1927]. 362—68. 
Warschau, Pharmazcut. Staatsinst.) W a j z e r .

Ben H. Nicolet und Edward D. Campbell, Benzalkreatinin und verwandte 
Yerbindungen. (Ygl. Journ. Amer. chem. Soc. 37 [1915]. 2416.) Die Darst. von Acetyl- 
5-benzalkrealinin (I) nach E r l e Ńm e y e r  JR . (L ie b ig s  Ann. 284 [1895]. 49) gab 80% 
Ausbeute. Hydrolyse mit Sauren gab n .  Red. von I  mit H J oder Sn -f- HC1 lieferte
III mit 66% Ausbeute, welches bei der Hydrolyse mit Ba(OH)2-Lsg. 44% N-Melhyl- 
plienylalanin ergab. Dio Hydrolyse von III konnte aber auch so geleitet werden, daB
IV in guter Ausbeute entstand. Letztere Yerb. wurde auch aus Methylphenylalanin 
synthetisiert. Methylieren von II mit CH3J  u. Alkali gab V, das durch Hydrolyse 
nahezu quantitativ in VI iiberging. Die Identitat von VI wurde durch Synthese aus 
ATI sichergestellt. Es wurde auch durch Hydrolyse von I oder H erhalten. Die Methy- 
lierung von Kreatinin nach KORNDÓRFER (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. 
Ges. 242 [1904], 641) u. K u n z e  (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 248 
[1910], 578) gab V in  oder IX. Alle Yerss. zur Kondensation dieses Prod. mit Benz
aldehyd schlugen fohl.

HN----- CO HN----- CO HN----- CO
AcN—Ć 

MeN-
— HN: C I I  — HN: C I I I

-C:CHPh 

- 0 0 ^  
— >

MeŃ----- C:CHPh
MeN-------- CO

HN:Ó V III I

MeN- -C: CHPh MeN----- CHCHsPh

HN----
MeN: C V
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MeŃ-
VI “4—  

C: CHPh
MeNH
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HN—  
0 :6  V II
MeN-
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-CH,
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O—Ó IV  |
MeN----- CHCHjPh

COjH
MeNHCHCH.Ph
MeNIICII,CO,H

COJI NH—  
MeN:Ó IX

-CO
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MeŃ-------- CIL, MeŃ----- CH2 MeŃ--------ĆH2
V e r s u c h e .  N-Acetyl-5-benzalkreatinin, C13Hl30 2N3 (I). Aus Kreatinin u. 

Benzaldehyd in Ggw. yon Na-Acetat, Eg. u. Essigsaureanhydrid. Goldgelbe Nadeln 
aus A., F. 208—209°. — 5-Benzalkreatinin, C ^H jjO ^ (II). Aus I durch Einw. von 
30%ig- HC1 u. Hydrolyse des gebildeten Dihydrochlorids (gelbe Krystalle). Gelbe 
Schuppen aus A., die sich bei ca. 225° schwarzen, F. 244° unter Zers. — 5-Benzyl- 
hreatinin, Cn H13ON3 (DI). Aus I  durch Red. mit H J  (+  P) oder Sn -f- HC1 u. Zusatz 
von Ammoniak. WeiBe Schuppen aus A., F. 282° unter Zers. Liefert bei der Hydrolyse 
mit Ba(OH)2 N-Methylphcnylalanin in weifien Nadeln (sublimiert bei 252—254° unter 
geringer Zers.). — l-Methyl-5-benzylhydantoin, CuHi20 2N2 (IV). Aus IU durch partielle 
Hydrolyse mit Ba(OH)2. F. 106°. IV kann auch durch Einw. von K-Cyanat auf eine 
angesauerte Lsg. des N-Methylphenylalanins u. darauffolgende Digestion mit HC1 er-
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halten werden. — l-Methyl-5-benzalhydantmn, CuH 10O2N2 (VI). Aus I  durch Hydrolyse 
mit Ba(OH)2. Hellgelbe Schuppen, 3?. 193—194°. VI wird auch aus Sakosin iiber 
1-Methylhrjdantoin (F. 156°) u. Kondensation dieser Verb. mit Benzaldehyd erhalten. — 
l,3-Dimełhyl-5-benzalhydantoin. Durch Methylieren von l-Methyl-5-benzalhydantoin. 
F. 92°, aus W. — N 2-Mełhyl-5-benzalkreatinin, C12H13ON3 (V). Aus II durch Methy
lieren. Hellgelbe Schuppen aus h. W., F. 129°. Liefert bei der Hydrolyse mit Ba(OH)2 
Methylamin u. VI. — Methylieren von Kreatinin mit Methyljodid u. Methylalkohol 
(100°) ergab Methylkreatininhydrojodid in hellgelben Nadeln, F. 211—212°, das beim 
Schiitteln mit AgCl das Hydrochbrid vom F. 234—236° unter Zers. lieferte. Alle Verss. 
zur Kondensation dieser Verb. mit Benzaldehyd hatten keinen Erfolg. Das Methyl- 
kreatinin gab bei der Hydrolyse Methylamin u. Sarkosin, muB also VIII oder IX sein. 
Yerss., das Prod. nach Offnen u. wieder SchlieBen des Ringes mit Benzaldehyd zu 
kondensieren, schlugen ebenfalls fehl. {Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1155—60. Chicago 

111.], Univ.) K in d s c h e r .
E. P. Kohler und A. H. Blatt, Pseudóbasen und ihre Salze in der Isoxazolreihe. 

(Vgl. C. 1928. I. 1873.) Wird Diphenylisoxazolon methylicrt, so entsteht ein N-Methyl- 
deriv., das keinen H fiir eine Enolisation mehr enthalt u. daher mit organ. Mg-Verbb. 
Salze des entsprechenden Oxyisoxazolins bilden sollte. Diese Oxyverbb. sollten wieder- 
um isomere Ammonium- u. Oxoniumsalze bilden. Die Identifizierung soleher Isomeren 
miiBte aber schwierig sein u. iiberdies wiirden die entsprechenden Ammonium- u. 
Oxoniumhydroxyde leicht eine Umlagerung zur selben Pseudobase erleiden.

I I
C6H6—C =C —C„H5

C0H6-

C6Hs—C—C = 0  
> 0 '  '  X I  11 > 0

!=N—CH2 J C J I - C - N - C
c 9h 5- c = c - c „ h s

c h 3
C A - C T C - C Ą

CaH6- C - C - C 6H, 
I I I  II > 0

LC0H5—C—N—CH„ J 
C6H6—C—C—C0H 

II > 0
C6H6- C - N - C H 3

X

OH| > 0  OH — >- I > 0
6- C = N - C H 3 J c 6h 6—C—N—CH,

OH IV
Diese Beziehungen studierten die Yff. mit den Salzen des Methyllriphenyloxy- 

teomzólins (IV), die durch Einw. von Methylierungsmittcln auf Triphenylisozazol 
oder durch die Rk. von Phenyl-MgBr mit N-Mełhyldiphenylisoxazolon erhalten werden 
konnen, so daB die Stellung der Methyl- u. Phenylgruppcn sieher steht. Zur Isolierung 
eignete sich das swl. FeCl3-Doppelsalz am besten. Dieses Salz kann fast quantitativ 
durch Einw. von Dimethylsulfat auf Triphenylisoxazol, Hydrolyse des Methylsulfats 
mit konz. HC1 u. Zusatz von FeCl3 zur Lsg. erhalten werden. Es wurde auch beim 
Digerieren von N-Methyldiphenylisoxazolon mit Phenyl-MgBr, Ansśiuern des Prod. 
mit HC1 u. Zusatz von FeCl3 erhalten. Aus diesem FeCl3-Salz konnen andere Salze 
iiber die entsprechende Base durch Zusatz von Sauren gewonnen werden. Das Bromid 
bildet sich, wenn das Grignardprod. mit HBr angesauert wird, in citronengelber 
krystalliner Form. Die Farbę bleibt auch erhalten, wenn es aus Aceton u. A. oder aus 
Methylalkohol u. A. umkrystallisiert wird, oder wenn mit NaOH die freie Base erzeugt 
u. diese in HBr gel. wird. Ein farbloses Bromid kann erhalten werden, wenn das gelbe 
Salz mit Brom in ein orangefarbenes Perbromid iibergefiihrt wird. Dieses ist swl., 
bromiert Aceton u. seine Lsg. in Aceton gibt auf Zusatz yon A. das farblose Bromid. 
Die gelbe u. farblose Yerb. sind leider schwer zu handhaben u. gaben keine guten 
Analysenergebnisse. Die Bromide sind das einzige Anzeichen, daB Isomere der Formel II 
u. III moglich sind. Werden die isomeren Bromide mit konz. HC1 u. FeCl3 behandelt, 
so geben sie dasselbe Doppelohlorid u. beide verlieren CH3Br beim Erhitzen. Unter 
Vorbehalt hinsichtlich ihrer Struktur fassen die Vff. die Salze ais cyel. Ammonium- 
verbb. V, VI, VII u. VIII auf. Werden diese Salze mit Alkali behandelt, so entsteht 
ein auBerordentlich unbestandiges, farbloses Ol, das in W. unl. u. in A. 11. ist, u. daher 
nicht die wahre Base sein kann. Wird es in Sauren gel., so liefert es die Salze wieder 
u. muB daher die entsprechende Pseudobase sein. Werden die Salze in Ggw. von 
Methanol mit Alkali behandelt, so entsteht ein fester bestandiger Methylather, der 
gleichfalls die Salze zuriickgibt, wenn er mit Sauren behandelt wird. Fiir die Pseudo
base sind die Formeln IX, IV u. IV a moglich. Wahrend die Eigg. der Basen der Vff. 
mit IX in Einklang stehen, ist die Formel unvereinbar mit dem Verhalten der Salze 
weniger hoch substituierter Isoxazolinc. In den Verbb. der Vff. macht die Ggw. einer 
Phenylgruppe an Stelle eines H-Atoms in 3-Stellung einen H20-Verlust u. somit den 
TJbergang des Hydroxylaminderiv. mit offener Kette in eine Enolform unmóglich.



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

Ob die fl. Pseudobase IV oder IVa entspricht, konnte nicht festgestellt werden, da 
aber die Zus. des Methylathers der cycl. Form IV entspricht, so stellt sie sicher eine 
Stufe des Prozesses dar. Ath. Lsgg. der Pseudobase ergeben allmahlich einen Nd. 
eines farblosen festen Stoffes, dessen Zus. u. Mol.-Gew. derjenigen einer Verb. ent
spricht, die aus IVa durch Verlust von 2 Moll. H20  entstanden ist. Diese Anhydro- 
verb. vereinigt sich mit Pikrinsaure u. Methylalkohol unter Bldg. yon Substanzen, 
die mit dem Pikrat u. dem Methylather der Pseudobase isomer sind. Der ProzeC, durch 
den die Anhydroyerb. gebildet wird, ist nicht reversibel, u. weder die Anhydroyerb. 
selbst, noch eines ihrer Dcriw. kann in die Salze der Pseudobase zuriickverwandelt 
werden. Wird die Anhydroyerb. oder ihre Deriw. mit Saure behandelt, so yerliert 
sio den Stickstoff u. gibt Phenyldibenzoylmethan. Diese Substanzen gehoren daher zu 
einer ganz anderen Klasse von Verbb. Da ein Teil des ais H20  yerlorenen H not- 
wendigerweise der Methylgruppc zugeschrieben werden muB, sind X, XI u. XII móglich. 
Wahrend viele Eigg. der Anhydroyerb. durch X erklart werden, ist sie doch unmoglich, 
da sich die Vcrb. in feuchter Luft unter Bldg. von Formaldehyd oxydiert. Ozonisieren 
ergibt aquivalente Mengen Benzil u. Benzoesdure, Hydrolyse Phenyldibenzoylmethan 
u. Plienyl-MgBr liefert ein Additionsprod., das beim Ozonisieren Benzil u. beim Hydroly- 
sieren Phenyldibenzoylmethan u. Benzylamin liefert. Um also zwischen XI u. XII 
zu unterscheiden, mufite eine Anhydroyerb. hergestellt werden, in der der KW-stoffrest 
in 3-Stellung nicht eine Phcnylgruppe ist. Vorlaufig nchmen die Vff. XII an, u. daher 
fiir die Additionsprodd. XIII, XIV u. XV. In Lsgg. mógen diese Additionsprodd. im 
Gleichgewicht mit der Anhydroyerb. u. ihren tautoineren Modifikationen stehen, sio

V e r s u c h c .  FeGl^-Doppelsalz V, C22H]8ONGl4Fe. Aus Triphenylisoxazol u. 
Dimethylsulfat, Einw. von HC1 auf das Prod. u. Zusatz von FeCl3-Lsg. Schwefelgelbe 
Nadeln, F. 162°. — x,[S-Diphenylbenzałacelophenon. Bei Einw. von Plienyl-MgBr auf
2-Methyl-3,4-diphenylisoxazolon, Erhitzen des Gemisches u. Zers. mit HBr. Farblose 
Prismen, F. 149—150°. Daneben entsteht Brombenzol u. Diphenyl. — Gelbes Bromid VI, 
C22H]8ONBr, entsteht neben yorst. Verb. Verlicrt beim Erhitzen CH3Br u. schm. dann 
bei 209—210°, dem F. des Triphenylisoxazols. — Perbromid VII. Orangefarbige 
Krystalle aus Methylalkohol, F. 152°. — Farbloses Bromid VI, C22H18ONBr. Darst. 
aus VII. Farbt sich im Licht gelb. — Pikrat VIII. Aus dem Methylather der Pseudo
base u. Pikrinsaure in A. Gelbe Nadeln, F. 174°. — Methylather der Pseudobase, 
C23H2]0 2N. Aus VI u. Na in Methylalkohol. Prismen aus Methanol, F. 135° unter 
Zers. L. in konz. HC1 u. liefert dann mit FeCl3 das Doppelsalz vom F. 162°. — Athyl- 
dther der Pseudobase, C24H230 2N. Mikrokrystallines Pulver, F. 118°. Reagiert mit 
Sauren wie yorst. Verb. u. liefert dieselben Salze. Liefert beim Kochen mit Methyl
alkohol den Methylather. — Pseudobase IV oder IVa. Aus VI u. NaOH in Ggw. yon 
A.-freiem A. Gibt beim Mischen mit Methylalkohol den Methylather, beim Kochen 
hingegen eine isomere Methoxylverb. vom F. 104—105°. — Anhydroverb. XH, C22H]7ON. 
Beim Eindampfen ath. Lsgg. der Pseudobase. F. 140—141°. Gab negative Zeisel- 
best. Farblos, farbt sich aber an der Luft gelb, wobei Formaldehyd entsteht. Bei der 
Hydrolyse mit 15%ig. HBr entsteht Phenyldibenzoylmethan, F. 146—147°. Liefert 
mit Phenyl-MgBr XIII, C28H 23ON, ais farblose Verb., aus Methylalkohol, F. 134°, das 
bei der Hydrolyse mit konz. HC1 Phenyldibenzoylmethan, Benzylamin u. Benzoesaure 
ergibt. — Verb. XIV. Aus XH u. Methylalkohol, F. 104°. Bildet sich auch bei Einw.

kónnen aber kein Hydroxylaminderiv. zuriickliefern u. kónnen daher auch nicht die 
Pseudobase u. die Salze ergeben.

c 0h 5
c 8h 6- c = c - c 6h 5

N
XII W - C - C O - C A  

C6H6—Ć —N—CH2 
C6H6—C—CO—CsH6 
C6H6—i —NH ■ c h 2 • o c h 3

XIII c°h* - c- co- c0h 6
CoH6- C - N H .C I I 2.C0H5 

CaH6—C—CO—C„H5 

C9H6—C—NH • CEL, • OC6Hj(NO,)a
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von Na-Methylat auf den Methylather der Pseudobase. — Verb. XV, O^H^O^Na- Aus 
yorst. Verb. u. Pikrinsaure. F. 184°. Liefert bei der Hydrolyse Phenyldibenzoyl- 
methan. (Journ. Amor, chem. Soc. 50 . 1217—26. Cambridge [Mass.], Uniy.) KlNDSCH.

J. Tscherniac, Rhodanaceton und JDerimte. Vf. wendet sich gegen irrtumliche 
Darstellungen seiner fruhercn Arbeiten, wie solche von H a n t z s c h  (C. 19 2 8 . I. 926) 
gegeben werden. So hat Vf. niemals behauptet, daB HC1 uberhaupt nicht auf Rhodan
aceton einwirke, sondern hat sogar (vgl. C. 1920. III. 192) bei dieser Rk. Chlormcthyl- 
thiazol u. ^-Methylrhodim erhalten. Gegeniiber der Darst. von Methylrhodim (Formel I, 
=  Methyloxythiazol von HANTZSCH, Formel U) aus Xanthogenamid, die H a n t z s c h  

HCt-------|S HC-j------ ,S HCn------ ,S
CH3 • : NH CH3 • d l ^ J c  ■ OH CH3 • C l ^ - C : N • CHa

HC„— — ,S CICn-------jS H C j^ - S
CII3 • o i j j j c o  CH3 • d l ^ J c : NII CII3 • d l ^ J c : NH

N-CH, O N-CH,
(H.) ais die beste empfiehlt, erinnert Vf. an die vonihm(l. c.) vorgeschlagene, aus NH4- 
Thiocarbamat u. Chloraceton. Has nach H. dargestellte Rhodanaceton ist ein mit Chlor- 
aceton stark yerunreinigtes Prod.; nach des Vf. Methode (1. c.) mit bester Ausbeute rein 
hergestellt ist es im Gegensatz zu H.s Angabcn schwerfliichtig. Die ihm von H. zu- 
geschriebenen Behauptungen, die Oxythiazolformel H.s sei deswegen unhaltbar, weil das 
Prod. keinen O-Methylśither liefere, u. Methyloxythiazol lasse sich nicht reduzioren, hat 
Vf. niemals aufgestellt. H.s Feststellung, daB aueh reines Methylrhodim (Methyloxy- 
thiazol von H.) sich zu Methylthiazol reduzieren lassc, ist fur die Konst. des Mcthyl- 
rhodims (Methyloxythiazols) nicht beweisend, da aueh Rhodanaceton bei dieser Red. 
Methylthiazol liefert.— Gegeniiber H., der die Einw. yon wss. NH3 u. Anilin auf Rhodan
aceton gleichsetzt (Bldg. von Aminomethylthiazol bzw. Anilinomethylthiazol), stellt Vf. 
erneut fest, daB aus Rhodanaceton u. wss. NH3 nicht das Aminoderiy., sondern Methyl
rhodim entstcht. — Don N-Methylather des Mcthyloxythiazols (IV) soli nach H.s 
Angabe H u b a c h e r  (LlEBIGs Ann. 2 59  [1890]. 249) erhalten haben; dort findet 
sich jedoch nur die Darst. des Athylathers des Phenyloxythiazols. Das wirkliche 
Dimethylrhodim III hat Vf. zuerst mit Dimethylsulfat hergestellt; es laBt sich aueh 
mit CH3J  u .  methylalkoh. Na-Methylat gcwinnen. —  Chlormethylrhodim V ist nach 
dem Umkrystallisieren aus sd. Lg. rein weiB u. schm. bei 149°, nicht bei 140° (H.). 
Die sauren Eigg. (Lóslichkeit in Alkalien) der Gruppo ^>C: NH kónnen sehr wohl 
durch ihrc Stellung zwischen O u. S bedingt sein. — Vf. begriindet nochmals seine 
Methylrhodimformel. Die Tatsache, daB der Methylather bei der Hydrolyse Methyl- 
amin liefert, ist wohl mit Formel*IH , nicht aber mit Formel IV vereinbar; denn aueh 
bei der Hydrolyse analog IV konstituierter Verb. VI erhielt TRAUMANN (LlEBIGs 
Ann. 2 49  [1888], 44) kein Methylamin, nur NH3. AuBerdem hat das vom Vf. ge- 
fundene Isomethylrhodim wegen seiner leicliten t)berfiihrbarkeit in Cyanursaure 
mehr Anspruch auf Formel II. Die Bldg. von Methylrhodim aus Rhodanaceton erkliirt 
sich durch RingschluB des yorher enolisierten Rhodanacetons: CH3 • CO • CH2 ■ SCN — >- 
CH3-C(OH): CH-SCN— ->• I .  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 574—79.) R a d t .

G. Wittig, F. Bangert und H. Kleiner, Uber die Isomerisierung eines Isoxazols 
zu einem Triazólabkommling. Das 3-Methyl-4-benzolazo-5-phenyl-isoxazol (I) isomerisiert 

C H ,.q r —,,C-N2-C8H5 CH3 • Cn------nC- CO ■ C6H5 C Ą -O ----- r,C-CO-CcH5

I  I U n ^ h Jn  s H U n -o h
N-CaH, N(CH3).C„H,

sich beim Erhitzen uber den F. erplosionsartig zum 2-Phenyl-
4-methyl-5-benzoyl-l,2,3-triazol (n), das sich ais ident. mit dem 
durch Erhitzen des Methylphenylhydrazons des a-Isonitroso-a- 
benzoylacetons (HI) mit Acetanhydrid unter Abspaltung von 
Methanol erhaltlichen Prod. erweist. Das entsprechende Phe- 

nylhydrazon liefert unter den yerschiedensten Bedingungen nicht das Triazol, sondern
3-Methyl-4-nitroso-l,5-diphenylpyrazol (IV). Verb. HI wurde in 3 stereoisomeren 
Formen erhalten.

a.-Phenyl-ct.-benzoyl-acelon [Hier wie in den folgenden Fallen ist im Original a statt 
a ' zu setzen. D. Ref.], C10Hh O2 =  C6H5-CO-CH(C6H5)-CO-CH3. Eine 6 Stdn. lang



1 9 2 8 .  I . D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 2 8 3 1

mit NaNH2 im H-Strom gekochte Lsg. von Desoxybenzoin in A. gibt man zu einer 
Lsg. von Acetylchlorid in A. bei 0°. Farblose Nadeln aus A., F. 99—99,5°. Gibt mit 
FeCl3 keino Farbung. Beim Erhitzen mit Hydroxylamin in alkal. oder neutraler Lsg. 
entsteht Desoxybenzoinoxim (F. 96—97°), in saurer Lsg. sind keino einheitlichen Prodd. 
zu erhalten. — Phenylhydrazon des a-Isonilroso-a-benzoyl-acetons, C16H 150 2N3 =  C«EL • 
CO-C(: NOH)-C(CH3) : N-NH-C6HE. Gelbe Prismen aus A., F. 170—171° (Zers!). 
Beim Erhitzen iiber den F. oder beim Aufkochen mit NaOH, alkoh. HC1 oder Acet- 
anhydrid entsteht 4-Nilroso-3-methyl-l,5-diphenyl-pyrazol (IV). — Mełhyl-plienyl- 
hydrazon des a-Isonilroso-a.-benzoyl-acelons (III). Aus dem Isonitrosoketon u. asymm. 
Methylphenylhydrazin inA. entstehen in geringer Menge gelbe Prismen vom F. 126° (a), 
ais Hauptprod. das Isomere b vom F. 150—151° (gelbe, prismat. Nadelclicn aus verd. 
Methanol), das fast rein beim Kochen der Komponenten in Mcthanol entstand, jedooh 
nach Vorliegen des 3., auf die gleiche Weise crhaltlichcn Isomeren c vom F. 164—165° 
(dicke, citroncngelbe Prismen) nicht -wieder erhalten wurde. b u. c gehen beim Auf
kochen mit Acetanhydrid in das Acetat C]9H180 3N3 iiber (orangefarbene Nadeln aus 
Methanol, F. 119°), das boi der Verseifung nur c zuriickliefert. Bei %-std. Kochen von 
6 u. c oder kurzem Kochen von a mit Acetanhydrid entsteht 2-Phenyl-4-methyl-5-benzoyl-
1,2,3-triazol II. Farblose Nadeln aus Methanol; F. 74°. p-Nitrophenylhydrazon, 
C22II]eO2N0; kleine gelbe Prismen; F. 231—231,5°. — 3-Methyl-4-benzolazo-5-p]ienyl- 
isozazol I. Aus a-Benzolazo-a-benzoyl-aceton [C6H5 • CO • CH(CO ■ CH3) • N : N ■ C6H5] 
beim Erhitzen mit salzsaurem NH2 • OH. Rotgelbe Prismen, F. 99—99,5°. Beim E r
hitzen auf 180° oder zweckmaBiger bei der Dest. bei 15 mm unter Zusatz von Cu-Pulver 
erfolgt unter lebhafter Rk. Isomerisierung zum Triazol II, das bei ca. 235° iibergeht. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1140—43. Marburg, Univ.) R a d t .

W. Dilthey und R. Wizinger, tfber eine Erweiierung der Wittschen Farbtlieorie 
auf koordinationschemischer Grundlage. Dio OH-Gruppe ist ais salzbildende Gruppe 
zunachst nur in Wechselwrkg. mit Alkalien, d. h. zur Bldg. ncgativer Ioncn fiihrend, 
aufzufassen. Erst das Alkalisalz bzw. das ionisierte Phenol ist der Farbstoff; ais Bei- 
spiel liierfiir wird die Pikrinsiiurc erwahnt, die bei Methylierung ihrer OH-Gruppe ihren 
Farbstoffcharakter verliert. Ganz anders ist dio Wrkg. der OH-Gruppe in positiven 
Ionen, wo eine Yerstarkung des positiven Charakters bcwirkt wird. Ais Beispiel wird 
Triphenylpyryliumperchlorat herangezogen. Diese salzbildende Wrkg. der OH-Gruppe 
wird durch Alkylierung nicht beseitigt u. ist in Parallele zu setzen mit derjenigen einer 
NH2-Gruppe. Durch eine S03H- Gruppe wird eine farbige Substanz zum Farbstoff, 
weil mit ihr eine in bezug auf Ionenbldg. nie yersagende ionogene Gruppe in das Molekuł 
eintritt. Zusammenfassend wird gesagt: Ein Farbstoff entsteht aus einem Chromogen 
durch Einfiihrung einer ionogenen Gruppe. Chromogen des betreffenden Farbstoffs 
ist das łon, welches durch die ionogene Gruppe direkt erzeugt wird oder indirekt er- 
zeugbar wird. Chromogen des Farbstoffs Pikrinsaure ist nicht Trinitrobenzol, sondern 
Phenolion [C6Hs0 ‘]—, des Aurantia u. B in d s c h e d l e r s  Griin nicht Hexanitrodiphenyl- 
amin bzw. Diphenylamin, sondern in beiden Fiillen Diphenylstickstoffion [(C6H5)2N ], 
im ersten Fali ais negatives, im zweiten Fali ais positives łon, kier verstiirkt durch die 
Auxoohrome —N(CH3)2, dort dureh dio Antiauxochrome —N 02. Bzgl. weiterer Einzel- 
heiten sei auf das Original verwiesen. (Journ. prakt. Chem. [2] 118. 321 
bis 348.) L a n g e r .

J. Pritzker. 'Ober eine nem Acroleinreaktion. Es handelt sich um die von PowiCIC 
(C. 1923. II. 638. 1925. I. 177) beschriebene u. auf- 
geklarte, von P r it z k e r  u . J u n g k u n z  (C. 1928. I. 
437) bestatigto Farbrk. auf Acrolein mittels H20 2- 
HCl-Phloroglucin. Trager der Rk. soli ein Konden- 
sationsprod. C15II120 6 aus Epihydrinaldchj-d u. Phloro- 
glucin sein, fiir welches Pow iC K  eine Formel aufgestellt 
liat. Nach dieser miiBte die Yerb. jedoch farblos sein. 
Yf. sehlagt daher nebenst., um 2 H armere chinoido 
Formel vor. (Helv. ehim. Acta 11. 445—48. Basel, 

Lab. d. Verbandes schweizer. Konsumvereine.) L in d e n b a u m .
Rudolf Pummerer und Friedrich Luther, Ober die Anlagerung von Triphenyl- 

mełhyl an Radikale mit einwertigem Sauerstoff und an aromatische Per ozy de. X. Mitt. 
iiber die Oxydation der Phenole. (IX. vgl. C. 1926. II. 2174.) Binaphtliylbisperoxy- 
binaphthylcnoxyd (I) wird bei der Behandlung mit Triphenylmethyl in fS-Binaphlhol- 
bislriphenyhnethylather (II) u. Oxybinaphthylenoxydtriphenylmethylather (III) zerlegt.
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II ist ein gegen kraftige Spaltungsverss. u. KMn04 bestan- 
diger Korper, der auch aus /J-Binaphtbol u. Triphenyl- 
ehlormethan synthetiaicrt werden kann. Die Spaltung von
III gelingt nur durch kurzes Aufkochen mit konz. H 2S04, 
wobei fast quantitativ Triphenylcarbinol neben Oxybi- 
naphthylenoxyd gebildet wird, welch letzteres von der 
H2S04 zum Teil zu Binaphthylendiosyd oxydiert wird. Die 
Synthesc von III aus Oxybinaphthylenoxyd u. Triphenyl- 
chlormethan gelingt nicht, wohl aber laBt sich diese

Vcrb. aus Dehydrooxybinaphthylenoxyd (bzw. dem violetten Radikal) u. Triphenyl
methył darstellen. — Die Verss. stiitzen die Auffassung, daB durch Dissoziation der 
beschriebenen Peroxyde Aroxyle mit einwertigem O entstehen.

V e r s u c h e .  fj-BhuiphtholbislripJienylmełhylather, C68H420 2(II), 2 0 Min. langes 
Kochen von /J-Binaphthol u. Triphenylchlormethan in Pyridin, aus Chlf. Saulen mit 
1/2 Mol. Krystall-Chlf., F. 289° (unkorr.). — Oxybinaphihylenoxydtriphenylmethylather, 
C3!)H260 2 (III), Versetzen von frisch dargestelltem Dehydrooxybinaphthylenoxyd mit 
einer Lsg. von Triphenylmethył in Bzl., aus Bzl. durch Fallen mit A. schwach gelbe 
parallelogrammformige Blattchen, F. 237°. Das bei der Spaltung des A. durch Er
hitzen mit konz. H2S04 u. Fallen mit W . entstehende Gemisch von Triphenylcarbinol, 
Oxybinaphthylenoxyd u. Binaphthyleru>xyd wird mit wenig k. Lg. getrennt; aus dem 
Lg. fallt A. das Triphenylcarbinol, F. 162°. — S p a l t u n g  von I durch eine Lsg. 
von Triphenylmethył in Bzl.; naeh einigem Stehen seheidet sieh II u. ein geringer Teil 
von HI ab; man saugt ab, wascht mit A. u. krystallisiert den Riickstand aus Chlf. um:
II, F. 289°; aus dem Bzl.-Filtrat u. dem Waschather seheidet sich HI, F. 237°, ab. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 . 1102-—07. Erlangen, Univ.) W . W o l f f .

Ernst. Koenigs, Hans Christian Gerdes und Alfred Sirot, Uber die Nitrierung 
des 3-Athoxypyridins. 3-Athoxypyridin (aus 3-Brompyridin u. Na-Athylat) ergibt 
beim Nitrieren durch Eintropfen von rauchender HN03 ( d =  1,54) 3-Alhoxy-6-nitro- 
pyridin, C,H80 3N2 (I), aus A. schwach gelbe Nadeln, F. 31—32°, Kp.5o 175°; swl. in 
W. u. verd. Sauren, wl. in A., 11. in A. Durch Kochen mit Methyljodid wird es un- 
verandert zuriiek erhalten. — 3-Athoxy-6-aminopyridin, C7H 10ON2 (II) aus I durch 
Red. mit Zinnchloriir. Aus A. kleine, busehelformig angeordnete "Nadeln, F. 86°; 11. 
in A. u. Sauren, wl. in W. u. A. — Pikrat, C7H10ON2, C6H30-N3, F. 235°. — 3-Oxy- 
6-aminopyridin-Hydrobromid, C5H60N2, HBr (III), aus II durch Erhitzen mit HBr-Eg. 
im Bombenrohr. Aus A. lange, strahlenfórmig angeordnete, fast farblose Nadeln. 
F. 173°. — Hydrochlorid, C5H„ON2, HCI, F. 185°. — Die aus dem Hydrobromid in 
Freiheit gesetzte Base oxydiertc sich fast augenblicklich an der Luft unter Schwarzung.
— 3-Athoxy-6-brompyridin, C7HsONBr (IV), aus I durch Erhitzen mit starkem HBr-Eg. 
im Einschmelzrohr iiber das Hydrobromid. Fast farbloses Ol, Kp. 257—259°, unter 
geringer Zers. — Hydrobromid, C7H8ONBr, HBr, aus A. Iange, palmwedelfórmig an
geordnete, schwach gelbe Nadeln, F. 185° (Zers.). — 3-Oxy-6-chlorpyridin-Hydro- 
chlorid, C5H40NC1, HCI (V), aus I durch Erhitzen mit konz. HCI im Einschmelzrohr. 
Aus W. kleine Oetaeder, F. 208°, Zers. nach vorheriger Braunfarbung. Die freie Base 
wurde nicht dargestellt. — 3,(i-I)iiithoxypyridin, C3H13OoN (VI), aus dem Hydrobromid 
von IV mit A. u. Na im Einschmelzrohr. Bas. reagierendes Ó1 von eigenartigem Geruch, 
Kp .780 215—217°. — 3,6-Dioxypyridin, C5H50 2N (VII), aus VI mit konz. HCI im 
Einschmelzrohr. Aus viel W. dieke, vorn zugespitzte Prismen, F. 248°. — Hydro
chlorid, F. 154°. Das Dioxypyridin ist ident. mit dem von KUDERNATSCH (Monatsh. 
Chem. 1 8  [1897]. 615) aus 3-Oxypyridin erhaltenen. — 3,5-Diathoxy-2,6-dinitropyridin, 
C9Hu 0 6N3 ( VIH), aus 3,5-Diathoxypyridin (das aus 3,5-Dibrompyridin nach W e id e l  
u. B lau , Monatsh. Chem. 6 [1885], 651, erhalten wurde) mit rauchender HN03 in 
konz. H2S04. Aus A. rhomb. Blattchen, F. 120°, die 2,6-Stellung der N0 2-Gruppen 
ist unter Yorbehalt angegeben. — 3,5-Diathoxy-2,6-diaminopyridin, C9H150 2N3 (IX),
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aus VIII mit Zinnchloriir, Zers.-Punkt ca. 60° unter Verkohlung. — 3,S-Diathoxy-
2,6-dibrompyridin, C9Hn 0 2NBr2 (X), aus VIII mit HBr-Eg. im Einschmelzrohr. Aus 
A. feine Nadeln, F. 165°. Durch Erhitzen mit Na-Athylat im Einschmelzrohr entsteht 
vielleicht Tetradthoxypyridin, Kp. 285—290° (Zers.). — 3-Methoxypyridin, C6H7ON 
(XI), aus 3-Brompyridin mit Methylalkohol u. Na. Farblose El. von pyridiniihnlichem 
Geruch. — Pt-Salz, (C6H7ON)2, H2PtClc, rotlichgelbe Prismen, F. 2G9°. — Dinitro-
3-methoxypyridin, C6H50 5N3 (XII), aus XI mit rauchender HN03 in konz. H 2S04. 
Aus A. gelbe Nadeln, F . 69°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1022—30. Breslau, 
Univ.) F ie d l e r .

R. Merchant und C. S. Marvel, f)-Vinylpiperidin. Die Verb. (I) ist infolge 
ihrer strukturellen Beziehungen zum Chinuclidinkern (II) der naturlichen Alkaloide 
der Cinchonin- u. Chiningruppe von Interesse. I wurde vom fl-Piperidylcarbinol (HI) 
ausgehend, auf folgendem Wege erhalten:

V e r s u c h e .  fS-Piperidylcarbinol(III). Chloroplatinat, (C6H130N)2H2PtCl6-H20 ; 
F. 174° unter Zers. Verliert beim Stehen iiber P20 5 das Krystallwasser. Cliloroaurat, 
(C6H13ON)HAuC14 : F. 153—154° unter Zers. — N-Benzoyl-ji-piperidylcarbinol, C12H1J0 2N. 
Aus dem Carbinol u. Benzoylelilorid (-j- KOH), Kp .5 213°. Bei weiterer Vakuumdest. 
wurden 2 Fraktionen erhalten: 1. Kp.0,0M ,02 153°; rerfestigt sich beim Stehen zu 
weiBen Krystallen. Aus Aceton -j- A. F. 80—81°. 2. Kp.0,01_0l02 153—160°, bleibt 
fl. — N-Benzoyl-fl-piperidylacelonitril, C14H]6ON2 (VI). Aus dem Carbinol u. HBr, 
Einw. von KOH u. Benzoylchlorid auf das Prod. u. Behandlung mit NaCN. Kp. Ca. 0,i 
1G5—175°. Die Verb. ist nicht yollstandig rein. — f)-PiperidylessigsduredthylesUr, 
C9H„0„N (VII). Aus VI durch Hydrolyse mit konz. HC1 u. Esterifizierung. Kp.6101 
bis 103"°; nD25=  1,4643; d2\  =  1,0131; Mn =  46,62. Chloroplatinat-. F. 181°. — 2-/7- 
Piperidyluthanol-1, CjH15ON (VIII). Aus VH u. Na-Athylat. Kp .6 121—123°; nn25 =
1,4888; dźai =  1,0106; Mn =  36,85. Das Chloroplatinat u. -aurat konnten nicht 
krystallin. erhalten werden. — fl-Methylenpiperidin, CjHjjN. Aus HI u. P20 5 in Toluol 
iiber das Hydrochlorid. Kp. 125—145°. — /?-Vinylpipcridin, C;H 13N. Aus VIII in 
analoger Weise iiber das Hydrochlorid. Kp. 152—155°, no25 =  1,4731, cZ25, =  0,9274, 
Md =33,61. Chloroplatinat: F. 223—224° unter Zers. (Journ. Ajner. chem. Soc. 50. 
1197—1201. Urbana [111.], Univ.) K in d s c h e r .

C. M. Jephcott, Die Fr icdel-Cr aftssche Reaktion in der Pyridinreihe. Wenn 
Phthalsaureanhydrid mit Pyridin in Bzl. u. A1C13 reagiert, so wird nur Phthalsśiure 
erhalten, weil Phthalsaureanhydrid mit Pyridin ein Additionsprod. liefert, welches die 
Rk. yerhindert. Wird das Hydrochlorid des Pyridins verwendet oder werden die Alkyl- 
halid- oder Acylhalidadditionsverbb. benutzt, so kann sich kein Additionsprod. bilden. 
Diese Verbb. sind aber swl. in Bzl. oder CS2, u. n a eh  der FRlEDEL-CRAPTSschen Rk. 
konnte nur o-Benzoylbenzoesaure aus Bzl.-Lsg. u. Phthalsaure aus der CS2-Lsg. er
halten werden. Wurden die entsprechenden Additionsverbb. des Chinolins yerwendet,

CH. CHa

N.CO-C0H5 n - c o - c 0h 5
c h 2

NH
CH.

NH

X. 1. 187
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so waren die Ergebnisse ebcnfalls unbefriedigend. BERNTHSEN u . METTEGANG (B er. 
Dtsch. chem. Ges. 20 . 1208 [1887]) studierten die Rk. yon Chinolinsaureanhydrid mit 
B zl. u. A1C13. J u s t  (Monatsh. Chem. 18 . 452 [1897]) benutzte Toluol an Stelle von 
B zl., u. H a l l a  (Monatsh. Chem. 32 . 747 [1911]) Xylol. Immer konnten nur Deriw. 
der Picolinsaure, aber keine solchen der Nicotinsaure erlialten werden. Yf. dehnte 
diese Verss. auf Naphthalin, Acenaphthen u. Diphenyl aus, erhielt aber auch nur Deriw. 
der Picolinsaure, u. im Falle des Naphthalins die a- u. /J-Naphthoylderiw. Phenyl- 
pyridophthalid ergab unter gleichen Bedingungen ein Deriy. der Picolinsaure, u. es 
konnte kein Keton aufgefunden werden.

V e r s u c h e .  fł-Naphthoylpicolinsaure-(l,2), C, 0 H, C 0 C6H.,ISTC0 2H . Aus Chinolin- 
saureanhydrid u. Naphthalin in Bzl. (+  A1C13). F. 145°. Gibt beim Schmelzen mit 
NaOH f}-Naphthoesaure. Hydrochlorid: F. 172—-173°. Hydrat: F. 109°. Methylester:
F. 80—82°. — a-Naphthoylpicolinsdure-{l,2). Entsteht neben vorst. /}-Verb. F. 155°. 
Hydrochlorid: F. 179—180°. Methylester: F. 100—101°. — 4-Acenaphthoylpicolin- 
saure-[l,2), C1»H0COC6H3NCO2H. Aus Chinolinsaureanhydrid u. Acenaphthen in Bzl. 
( +  AICI3). F.”l68—169°. Hydrochlorid: F. 175°. Hydrat: F. 121°. Methylester: F. 113 
bis 114°. — p-Phenylbenzoylpicolinsdure-(l,2), C0 H5C6H4 CO C5 H3NC O 2H . Aus Chinolin
saureanhydrid u. Diphenyl in Bzl. (-f- A1C13). F. 170—171°. Gibt beim Schmelzen 
mit NaOH p-Phenylbenzoesdure. — Benzoylnicotinsdure-(1,2), C6H5C0C6H3NC02H. 
Aus ChinólinsdureinethyUster (F. 108°) mit Thionylclilorid u. dann Bzl. (-(- A1Ć13).
F. 285°. Methylester: F. 87°. — Dibenzoylpyridin-(l,2), (C6H5CO)2C5H3N. Aus Benzoyl- 
picolimaurechlorid u. Bzl. (-)- A1C13). F. 186—187°. — Tolylbenzoylpyridin-(1,2), 
C7H7COCsH3NCOC6Hs. Aus Benzoylpicolinsaurechlorid u. Toluol (+  A1C13). F. 190 
bis 193°. — p-Tolylpyridophthalid, COC5H3NCHCjH7. Durch Red. von p-Tolylpicolin-

saure-(l,2) mit Zn in ammoniakal. Lsg. F. 144°. — p-Naplithoylpyridophthalid, 
COC5H3NCHC10H7. Durch Red. yon yS-Naphthoylpicolinsaure-(l,2). F. 127°. —
I------- Ó

fi-Carbohydroxy-a.-pyridylphenylcarbinollacton, COC6H3NCHC6H5. Durch Red. von
L _ _ — ó

Benzoylnicotinsaure-(l,2). F. 128°. — Diphenylnielhylpicólinsdure-(1,2), (C6H6)CH- 
C5H3NC02H. A us Phenylpyridophthalid mit Bzl. (-(- A1C13). F. 153°. Methylester:
F. 109°. — Phenyltolylmethylpicolinsdure-(l,2), C6H5C7H7CHC5H3NC02H. Aus Phenyl
pyridophthalid u. Toluol (+  A1C13). F. 161°. — p-Pyridyldiphenylmethan, C6H4NCH- 
(C6H5)2. Durch Erhitzen von Diphenylmetliylpicolinsaure auf 170°. F. 78—79°. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 1189—92. Toronto, Canada, Univ.) K in d s c h e r .

K. W. Rosenmund und Hermami Doring, Zur Kenntnis der Bromkohlensaure- 
ester. Bromphosgen wurde nach dem Verf. yon B a r t a l  (L ie b ig s  Ann. 3 45 . 334) durch 
Verseifen von Tetrabromlcohlenstoff dargestellt u. durch Rk. mit Athyl-, n-Propyl-, Iso- 
amyl- u. Benzylalkohol in die entsprechenden Ester iibergefuhrt. Bzgl. der Einw. von 
Bromphosgen auf organ. Basen wurde im Gegensatz zum Phosgen festgestellt, daB es 
nicht den Chlorcarbonylbasen entsprechende Verbb. liefert, sondern kernbromierend 
wirkt. — Tetrabromkohlenstoff, aus Aceton, NaOH u. Br, Krystalle. Durch Einw. von 
konz. H2SOj boi 160—170° (6—7 Stdn.) entsteht daraus Bromphosgen, Kp. 64—65°. — 
Die nachstehenden bromkohlensauren Ester wurden aus Bromphosgen in PAe. u. dem 
entsprechenden Alkohol dargestellt. Sie reizen die Augen stark u. halten sich in Glas 
eingeschmolzen einige Tage. — Athylester, Kp. 116°. — n-Propylester, Kp.los 79—80°. — 
Isoamylester, Kp.14 58°. — Benzylester, Kp.15 96°. — Bei Einw. von Bromphosgen auf 
8-Oxychinolin entsteht unter CO,2-Entw. 5-Brom-8-oxy-chinolin (F. 123—124°) u.
5,7-Dibrom-8-oxy-chinolin (F. 190°). (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 
2 6 6 . 277—80.) R a k ó w .

St. Weil und A. Konówna, Uber einige Amidę der a.-Phenylcinćhoninsdure. (Vgl. 
C. 19 2 7 . I. 3000.) Aus dem Chlorid der a-Phenylcinchoninsaure wurden 4 Amidę 
dargestellt. Mit o-Phenetidin beim Erwarmcn wahrend 10 Min. a- Phenylcinchonin- 
saure-o-phenetidid, C24H20O2N2, weiBes Krystallpulver, F. 138°. Mit Aminoantipyrin 
in Lg.-Lsg. a.-Phenylcinchoninsdureaminodimethylphenylpyrazolonamid, C27H 220 2N4, 
weiBe Nadeln, F. 249°, 1. in A. Mit Piperazin in Lg.-Lsg. a.-Phenylcinchoninsdure- 
piperazinamid, C3eH230 2N4, weiBe Nadeln, F. 280°, wl. in Bzl., swl. in A., 11. in A. mit 
HCl-Zusatz. Mit Lysidin in Lg.-Lsg. bei Y2-std. Kochen cL-Phenylcinchoninsdure-
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lysidinamid, C20H„ON3, hellgelbes Pulyer, F. 160°, 1. in A., unl. in W., wird aus der 
alkoh. Lsg. mit W. gefallt. (Roczniki Chemji 7 [1927]. 467—69. Warschau, Staatl. 
Pharmazeut. Inst.) WAJZER.

H. Jensen und F. Rethwisch, Untersuchungen uber Acridine. IV. Die Dar- 
stellung von Ozyacridinen und verscliiedenen Acridinderivaten in 5-Stellung. (Vgl. 
C. 1927. I. 3079.) Friiher war gezeigt worden, daB bei der Einw. von o-Amino- 
benzaldehyd auf Halogenderiw. des Nitrobenzols u. die entsprechenden Deriyy. des 
Toluols Diphenylaminderiw. erhalten werden, die sehr leicht W. abspalten u. Acridin- 
verbb. gcben. Vff. zcigen nun, daB auch andere Halogcnyerbb. des Bzl. angewęndet 
werden kónnen u. Aminobenzaldehyd durch o-Aininophenylketone ersetzt werden 
kann. So wurden Halogenderiw. des Phenols angewendet, wahrend freie Phenole 
nicht benutzt werden konnten, da die Osygruppe reagierte. Ferner wurden o-Amino- 
phenylketone benutzt:

cgi+bO - cClb - ććo
R, NH fC  N R,

R war =  Methyl u. Phenyl, R: =  Methyl, Nitro u. Alkoxy in o- oder p-Stellung 
zum Halogen. Weiter wurde gefunden, daB Chlor im 5-Nitro-2-chloracetophe7ion sehr 
leicht mit Anilin unter Bldg. des entsprechenden Diphenylaminderiy. reagiert. Ahnlich 
yerhalt es sich gegen o- u. p-Nilroanilin. Die Acridin-5-carbonsaure konnte nicht mit 
A -f- HC1 esterifiziert werden, ebensowenig mit A -j- H2S04. Die Ester kónnen aber 
iiber das Saurechlorid erhalten werden.

V e r s u c h e .  Die Aeridinderiw. wurden folgendermaBen hergestellt: 6 g o-Amino
benzaldehyd wurde mit einem kleinen UberschuB des entsprechenden Halogenderiy. 
des Bzl., 0,4 g Cu-Pulver, 10 g Na2C03 u. 60 ccm Nitrobenzol 3 Stdn. auf 220° erhitzt. 
Die Hydrolyse derAlkoxy- zu den Oxyacridinen erfolgte durch Kochen mit H J (1,7) P. 
Zur Darst. von Deriw. des 5-Methyl- u. 5-Phenylacridins wurde o-Aminoacelophenon 
bzw. o-Aminobenzophenon verwendet. — 3(7)-Athoxyaeridin, C15H13ON. Gelbe Blatt- 
chen aus verd. A., F. 99°. Pikrat, gelbe Nadeln aus Aceton, die bis 250° nicht schmelzen. 
Hydrochlorid, gelbe Nadeln aus A., Zers.-Pkt. 200°. — 3(7)-Oxyacridin, C13H0ON. 
Gelbe Nadeln aus A., die nicht bis 250° schmelzen. — l(9)-Methoxyacridin, Cu Hu ON. 
Hellgelbe Nadeln aus 75%ig. A., F. 130—131°. Pikrat, orangerote Nadeln aus A., 
Zersctzungspunkt 250°. — l(9)-Oxyaeridin, C]3H9ON. Gelbe Nadeln aus 75°/0ig. A.,
F. 116,5°. Pikrat, rote Nadeln aus A., F. 216°. —■ 5-Methylacridin, Cu HnN. Hell
gelbe Nadeln aus PAe., F. 114°. Pikrat, gelbe Nadeln aus A., F. 213—214°. — 5(3)7- 
Dimethylacridin, Ci6H13N. Cremefarbene Blattchen aus PAe., F. 90°. (Die Verb. von 
B o n n a  (L ie b ig s  Ann. 239. 63 [1887]) vom F. 122—123° ist yermutlich die 5,2(8)- 
Dimethylyerb.). Pikrat, Gelbe Nadeln aus A. Schwarzt sich bei 215°. — 3(7)-Nitro- 
5-methylacridin, CI4H10O„N2. Braungclbe Nadeln aus A., die bei 300° noch nicht schmel
zen. — l(9)-Nitro-5-phenyiacridin, C]aH120 2N2. Gelbe Nadeln aus A., F. 189—190°.
— 3(7)-Nitro-5-phenylacridin, C]8H120 2N2. Gelbe Nadeln aus A., F. 209—210°. — 
3(7)-Methyl-5-phenylacridin, C20HięN. Braune Nadeln aus A., F. 135°. Pikrat, gelbe 
Nadeln aus A., F. 226°. — 3(7)- Athoxy-5-phenylacridin, C21H17ON. Gelbe Bliittchcn 
aus A., F. 105-—107°. — 3(7)-Oxy-5-phenylacridin, C1sH]36 N. Gelbe Blattchen aus 
verd. A., schwiirzen sich bei 260°, sintern ohne F. bei 275°. — Kondensationsprod. 
von o-Aminobenzaldehyd u. Bromani-sol, C14H130 2N. Hellgelbe Nadeln aus PAe., F. 99°.
— 2-Acetyl-4'-nitrodiphenylamin, Ci,,H120 3N2. Aus o-Aminoacetophenon u. p-Nitro-
brombenzol. Gelbe Nadeln aus A., F. 152°. — Kondensationsprod. von 5-Nitro-2-chlor- 
acetophenon mit Anilin. CuH120 3N2. Hellgelbe Nadeln aus A., F. 125°. •— Acridin-
5-carbonsaureathylester, CI6H130 2N. Aus Acridin-5-carbonsaure u. Thionylchlorid u. 
Einw. yon A. auf das Saurechlorid (+  Na2C03). Gelbe Blattchen aus Lg., F. 78°. 
Pikrat, gelbe Nadeln aus A., F. 226°. Hydrochlorid, gelbe Nadeln. Sehmilzt nicht 
bei 250°. — Acridin-5-carbonsduremethylester, C15Hn 0 2N. Hellgelbe Nadeln aus Methyl- 
alkohol, F. 126,5—127,5°. Pikrat, gelbe Nadeln, F. 229—230°. Hydrochlorid, gelbe 
Nadeln. Sehmilzt nicht bei 250°. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1144—50. Baltimore, 
Maryland, Univ.) K in d s c h e r .

Henri Goldstein und Alfred Warnery, Untersuchungen iiber Azoxine. V. An- 
wendung der Reaktion von Turpin auf die Aminonaphthole. (IV. vgl. C. 1928. I. 1399.) 
Vff. haben die Rk. yon T uR PIN  — Kondensation yon Pikrylchlorid mit o-Amino-

187*
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plienol unter Austritt von HC1 u. HN02 zu l,3-Dinitrophenazoxin — auf die drei 
o-Aininonaphthole angewandt. l-Amino-2-naphthol u. 2-Amino-l-naphthol liefern 
direkt die Azoxine I. u. II. Zwischenprodd. waren aueh bei Vermeidung von Alkali 
nicht faBbar. Dagegen konnte aus 2-Amino-3-naphthol zuerst das Phenylnaphthyl- 
aminderiy. erhalten werden. In  alkal. Lsg. entsteht aueh hier direkt III. Durch 
Red. der N 02 u. naclifolgende Oxydation werden I., II. u. III. in Farbstoffe vom 
Typus IV. ubergefiihrt.

NHncoNO,

U
V e r s u c h e. l,3-Dinitro-u.-naphthophenazoxin, C16H90 5N3 (I.). Aus 1-Amino- 

2-naphthol u. Pikrylchlorid in sd. alkoh. KOH (*/2 Stde.). Prod. in viel Bzl. mit 
verd. NaOH waschen, einengen. Rotbraune Nadelchen, F. gegen 279° (Zers.), fast 
unl. in A., 1. in Bzl., Eg. (braunrot). Mit alkoh. KOH yiolettblau. H 2S04-Lsg. blau. 
— l-Amino-a.-naphthophenoxazim-(3) (nach IV.). Voriges in A. mit SnCl2, konz. HC1 
u. wenig Sn 2 Stdn. kochen, ausgcfiilltes Doppelsalz mit H2S zorlegen, Filtrat mit 
FeCl3 oxydieren, mit NaCl fallen, rostrotes Hydrochlorid mit verd. NaOH zerlegen. 
Rotbraun, wl. in Bzl. (goldgelb), A. (orangebraun), 11. in Essigsiiure (rotbraun). Per- 
chlorat, ClcHuON3, HCIO.,, rotbraune, griinglanzende Nadelchen aus W. -f- etwas 
HC104. HoSO.j-Lsg. yiolettblau, mit wenig W. yiolett in dicker, blau in diinner Schicht, 
mit mehr W. rotviolctt bis rotbraun. — l-Acelamtno-tx-naphlhopJicnoxazim-(3). Das 
Perchlorat, ClsH130 2N3, HC10.,, entsteht aus vorigem Perchlorat mit k. Acetanhydrid 
u. ZnCl2. Tiefyiolette, bronzeglanzende Krystallchen aus verd. A. -{- etwas HC104. 
H ,S04-Lsg. yiolettblau, nut wenig W. rot in dicker, yiolett in diinner Schicht, mit 
mehr W. rotyiolett. Freie Base gibt orangegelbe Bzl.-Lsg., daraus mit verd. Essig- 
saure violettrot extrahierbar. — l,3-Dinitro-fi-naphlhophenazoxin, C18H90 5N3 (II.). 
Mit 2-Amino-l-naphthol. I. iihnlich, nicht ganz rein erhalten. — J-Ammo-jS-naphtho- 
pke}ioxazim-(3). Perchlorat, CI6Hn ON3, HC104, obigem ahnlich. H2S04-Lsg. braun, 
mit wenig W. rot in dicker, blau in diinner Schicht, mit mehr W. rotbraun. Freie 
Base obiger ahnlich. — 2-\2',4',6'-Trinitrophenylamino]-3-naphlhol, HO-C10H„-NH- 
C6H2(N02)3. Aus 2-Amino-3-naphthol u. Pikrylchlorid in A. (40°, 2 Min.). Orange- 
farbige Ńadeln aus Bzl.-Lg., F. gegen 205° (Zers.). Lsgg. in A., Bzl., Eg. goldgelb, 
in verd. NaOH orangerot. Fast unl. in H2S04. Rotbraune Lsg. in alkoh. KOH wird 
beim Kochen violett wegen t)bergangs in das folgende. — lin. 1,3-Dinilronaphtho- 
phenazozin, C,6H90 5N3 (III.). Aus denselben Komponenten in alkoh. KOH. Ziegel- 
rote Krystallchen aus Toluol, F. gegen 313° (Zers.), fast unl. in A., 1. in Bzl., Eg. 
(orange), unl. in H 2S04. Mit alkoh. KOH violett. — lin. l-Ami?wnaphthophenoxazim-(3). 
Perchlorat, C„Hu ON3, HC104, dunkle, stahlgliinzende Nadelchen. H 2S04-Lsg. blau- 
violett, mit W. rot, orange, gelbbraun. Freie Base den obigen ahnlich. — lin. 1-Acet- 
aminonaphthophenoxazim-{3). Perchlorat, CjjHjjOjNj, HC104, rotbraune, griinglanzende 
Krystallchen. H 2S04-Lsg. blau, mit W. rotviolett, dann orangebraun. Lsg. der freien 
Base in Bzl. gelb, daraus mit verd. Essigsaure orangefarbig extrahierbar. —r 2-[2',4'- 
Dinitro-l'-naphthylamino]-3-naphthol, HO-C10H6-NH-C10H5(NO2)2. Aus 2-Amino-3- 
naphthol u. dem p-Toluolsulfonsaureester des 2,4-Dinitro-l-naphthols in sd. A. 
(10 Min.). Orangefarbige Nadeln aus Bzl.-Lg., F. 205°. Lsg. in Alkali rot, in H2S04 
gelbbraun. Kondensation der Verb. zu einem Azoxin gelang nicht. (Helv. chim. 
Acta 11 . 489—95. Lausanne, Uniy.) L in d e n b a u m .

Henri Goldstein und Walter Kopp, Synthesen in der Carbazingruppe. V. Einige 
Derivate des O-Dimethylcarbazins. (IV. ygl. C. 1928. I. 1399.) Aminoderiw. des 
C-Dimethylcarbazins (I.) erhalt man — analog denen des C-Diphenylcarbazins — aus 
den Aminoderiyy. des Phenylanthranilsauremethylesters u. CH3MgJ. Durch Oxy- 
dation gehen sie in C-Dimethylcarbazim (II.) u. seine Deriw. iiber. Das 2-Dimethyl-
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aminoderi v. von II. kann unter gewissen Bedingungen ais Imoniumbase (III.) reagieren. 
Wie bei den Diphenylcarbazimen (K e h r m a n n  u. Mitarbeiter, C. 1 9 2 5 . I. 1609. 1 9 2 6 .
I. 3048) konnen auch bei II. u. seinen Deriw. die N-Funktionen durch O-Funktionen 
ersetzt werden unter Bldg. von C-Dimethylcarbazon (O fiir NH in II.) u. seinen Amino- 
u. Oxyderivv. — Die nćuen Farbstoffe sind den Diphenylanalogen sehr ahnlich, doch 
sind die Nuancen im allgcmeincn glanzender u. ctwas weniger tief.

NII N N

• NH (CHS)SN : 0 ^ 0  
-C-CH, OH CH,-(>CH.

NH,
, CH3-C-CH, O h c h 3-C .ch;

Y e r s u c h e .  2-Aminodimethylcarbazin. Aus 4'-Aminodiphenylamin-2-carbon- 
siiuremethylestcr u. CH3MgJ in sd. A. (2 Stdn.), in 2-n. HC1 gieBen.’ Nach Einengen 
fiillt das Hydrochlorid ais liellbrauncs Ol aus. — Acetylderiv., C17H]sON,, aus A. +  W., 
briiunt sich bei 125° u. verkohlt gegen 150°. — Dimelhylcarbazim (II.). Voriges Hydro- 
chlorid gibt in k. A. mit FeCl3 tiefgriine Lsg. des Chinhydrons, dann mit W. gold- 
gelbe Lsg. des Imoniumchlorids, welche mit NH4OH alkalisiert u. ausgeathert wird. 
Ath. Lsg. (gelb, griin fluorescierend) mit verd. Essigsaure ausziehen, goldgelbe Lsg. 
mit HClOj fallen. Perclilorat, gelbbraune, zersetzliche Elocken. H 2S04-Lsg. kirsch- 
rot (Disalz), mit W. gelb. — 2,7-Diaminodimethylcarbazin. Aus 4,4'-Diaminodiphenyl- 
amin-2-carbonsauremcthylester wie oben ais Dihydrochlorid, gelbe Elocken. — Di- 
acetylderiu., C19H210 2N3, aus A. -f- W., Erweichen gegen 190°, F. gegen 208°. — 
2-Aminodiniethylcarbazim-(7). Aus vorigem Dihydrochlorid mit wss. FeCl3 u. NaCl 
wie oben. Die tiefblaue Lsg. des Acetats gibt mit NaC104 das Perchlorat, C15H,5N3> 
HC104 +  H20, griine, metallglanzende Nadelchen, 1. in A. (blau). Freie Base rot, 
messingglanzend. Ath. Lsg. orangefarbig, gelb fluorescierend. H2S04-Lsg. gelb- 
braun, mit W. griin, dann blau. HCl-Lsg. griin (Disalz). Daraus goldgelbe Diazonium- 
lsg., mit NH4OH violett, mit /J-Naphthol in alkal. Lsg. Azofarbstoff (dessen ath. Lsg. 
orangerot). — 2-Diimtliylamino-7-aminodime.thylcarbazin. Aus 4-Amino-4'-dimethyl- 
aminodiphenylamin-2-carbonsauremethylester ais Dihydrochlorid, hellgelbes Pulver. — 
Acetylderiv., C19H 23ON3, aus A. +  W., Zers. gegen 180°. — 2-Dimethylaminodimethyl- 
carbazi»i-(7), Cl;H19N3 +  H20. Aus vorigem wie oben. Imoniumchlorid griin, riolett- 
rot glanzend. Lsg. des Acetats tiefblau. Daraus mit Soda die freie Base, rotviolctte, 
mcssingglanzende Blattchen. Lsg. in A. goldgelb, mit W. orangefarbig, gelb fluores
cierend; in A. rotviolett, mit HC1 blau (Monosalz). H2S04-Lsg. goldgelb, mit W. griin 
(Disalz). Diazoniumlsg. aus dem Disalz goldgelb, mit NH4OH orangebraun, mit 
/3-Naphthol Azofarbstoff (dessen ath. Lsg. orangerot). Gibt man zu einer Carbazim- 
salzlsg. Alkali, so fallt die Base nur teilweise aus, u. die Lsg. ist tiefriolettblau; bei 
groBer Verd. bleibt sogar alles gel. Es liegt offenbar ein Gleichgewicht zwischen 
Carbazim u. Imoniumbase III. vor. Aus der Lsg. extrahiert A. infolge Stórung des 
Gleichgewichts das Carbazim. Aus der Lsg. des Acetats fallt NaC104 das Perchlorat, 
CjjHj;,!^, HC104, griine, mcssingglanzende Nadeln, 1. in A. (blau). Gibt man zu der- 
selben Lsg. A. u. viel HC104 u. verdunstet, so erhalt man das Diperchlorat, CjyHjjN,, 
2 HC104, messingglanzende Nadeln. — 2-Aminodimethylcarbazon-(7). 1. Voriges 
Imoniumchlorid in stark verd. A. mit 2-n. Soda 5 Min. kochen, A. teilweise wegkochen, 
ausathern, ath. Lsg. mit sehr verd. Essigsaure waschen. 2. Synthet. aus 4-Amino- 
4'-oxydiphenylamin-2-carbonsauremethylester u. CH3MgJ, erhaltenes 2-Amino-7-oxy- 
dimethylcarbazinhydrochlorid mit FeCl3 oxydieren, mit NaCl fallen, mit NH4OH 
zerlegen. Violett, messingglanzend. Lsg. in A. orangefarbig, mit W. rot, ebenso 
fluorescierend; in Bzl. orangefarbig, gelb fluorescierend; in A. violettblau, in Pyridin 
rubinrot, beide rot fluorescierend. Lsg. in verd. Sauren violett, in konz. H2S04 blau. 
Diazoniumlsg. goldgelb. — Acetylderiv., CJ7H160 2N2, rotę, grunglanzende Nadeln aus 
verd. A., F. gegen 235°. Lsgg. gelb bis orange. H 2S04-Lsg. violettrot, mit W. rosa. — 
2-Oxydiinelhylcarbazon-( 7), C,5HI30 2N. 2-Dimethylaminodimethylcarbazimoniumchlo- 
rid mit sehr verd. NaOH 2 Min. kochen, ansauem, ausathern, ath. Lsg. mit wenig 
2-n. NaOH ausziehen, mit Essigsaure fallen. Krystallin., orangefarbig, griinglanzend. 
Zers. gegen 200°. Lsgg. in A., A., Pyridin gelb bis orange. Ist amphoter, gibt mit 
Sauren rote, mit Alkalien blaue Salze. H 2S04-Lsg. blau, mit W. rot. (Helv. chim. 
Acta 11 . 478—86.) " . L in d e n b a u m .

Henri Goldstein und Walter Kopp, Synthesen in der Carbazingruppe. W. Einige 
Derivate des G-Didlhylcarbazins. (V. vgl. vorst. Ref.) Diese Carbazinderiw. u. die
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zugehorigen Carbazime werden analog den im vorst. Ref. besehriebenen Verbb. mit 
C2H5MgBr dargestcllt. — 2-Aminodidthylcarbazin wird ais óliges Hydrochlorid er
halten. — Acetylderiv., CI9H22ON2, Blattchen aus Yerd. A., F. gegen 145°. — Didthyl- 
carbazim gleicht durchaus der Dimethylverb. — 2,7-Diaminodidthylcarbazin wird ais 
hellgelbes Hydrochlorid erhalten. — Diacetylderiv., C21H250 2N3) aus verd. A., Er- 
weichen gegen 235°, F. 241°. — 2-Aminodiathylcarbazim-(7) gleicht der Dimethyl- 
verb. Perchlorat, C17H]0N3, HC104 -)- H 20. — 2-Dimethylamino-7-aminodidthylcarbazin. 
Acetylderiv., C2]H2jÓN3, aus verd. A., F. gegen 191° (Zers.). — 2-Dimethylamino- 
didłhylcarbazim-(7), C-oH^N., 4 - H„0, gleicht der Dimethylverb. Perchlorat, CinH»,N,, 
HC104. (Helv. chim. Acta 11 . 486—89.) L in d e n b a u m .

C. S. Schoepfle, F. J. van Natta und R. G. Clarkson, Die Darstellung von 
Sulfonyliden der Kresol- und Chlorphenoldisulfcmsduren. R a SCHIG (Ztschr. angew. 
Chem. 25 . [1912] 1944) fand, daB p-Kresoldisulfonsaure bei Einw. von rauchender 
H2S04 z u  I dehydratisiert wird. Spater schloB R a SCHIG, daB dieses Prod. II sei. Vff. 
versuchten nun nachzuweiscn, ob die Bldg. von Sulfonylidcn eine allgemeine Rk. der 
substituierten Phenole iat, wenn sie mit rauchender H2S04 behandelt werden. Weiter 
suchten sie Anhaltspunkte fiir die bimol. Struktur dieser Yerbb. zu erhalten u. 
bestimmten dio Loslichkeit der Na-Salze. Es wurde gefunden, daB R a SCHIGs Sulfonylid 
in einer Ausbeute von 87% durch Erhitzen von p-Kresol mit der 15-fachen Mcnge 
rauchender H2S04 (20% S03) beim Erhitzen auf 100° walirend einiger Stdn. erhalten 
werden kann. Unter ahnlichen Bcdingungen wurden auch vom o-Kresol, o- u. p-Chlor- 
phenol (Ausbeute 80—85%), sowio vom m-Chlorphenol (Ausbeute 50%) Sulfonylide 
erhalten. m-Kresol lieferte keine solche Verb. Die entsprechenden Sulfonylchloride, 
Sulfonamide u. dio Methylester der Sulfonylide der p- u. o-Kresoldisulfonsiiure wurden 
ebenfalls dargestellt u. Yerss. zur Best. des Mol.-Gew. angestellt. Das Mol.-Gew., 
der Sulfonylchloride konnte nicht bestimmt werden, da sich dio Lsgg. in Nitrobenzol 
zersetzten; die Sulfonamide waren nicht genugend 1. Die Methylester der Sulfonylide 
der o- u. p-Kresoldisulfonsiiure gaben aber in Methylalkohol Mol.-Geww., die auf eine 
monomol. Struktur hindeuteten, hingegen stimmt das Mol.-Gew. des Sulfonylids 
der o-Kresoldisulfonsaure in Aceton u. Eg. auf die bimol. Formel. Best. des Mol.-Gew. 
des p-Kresoldisidjonsauredimethylcsters in Methylalkohol, Aceton u. Athylacetat zeigten, 
daB Aceton u. Athylacetat korrekte Werte lieferten, das Mol.-Gew. in Methylalkohol 
aber abnormal niedrig war. Die Loslichkeit des Na-Salzes des Sulfonylids der p-Chlor- 
phenoldisulfonsaure war 1,6 g pro 100 ccm W. bei 25°, wahrend die der anderen von 
0,6 bis 0,9 g wechselte. Eine Monosulfonsaure des (6-Oxy-ł«-toluolsulfonsaure)sulfonylids 
gab ein Na-Salz, das nur zu 0,13 g pro 100 ccm W. bei 25° 1. war.

SO.H SOo

SOs
\ 6/ C H 3 k  A  A  JS O JI

Y e r s u o h e .  (2-Oxy-5-methyl-m-benzoldi$ul}onsaure)-sulfonylid (II). Zers.-Punkt 
oberhalb 300° wie bei allen Sulfonyliden. Krystallisiert mit 4 Krystallwasser. Nadeln. 
— (4-Oxy-5-methyl-m-benzoldisulfonsaure)-sulfonylid (IH). Blattchen mit 6 Krystall
wasser. — (5-Chlor-2-oxy-m-benzoldisidfonsdure)-sulfonylid (IV), Blattchen mit 4 Kry
stallwasser. — (5-Chlor-4-oxy-m-benzoldisulfonsaure)-sulfonylid (V). Blattchen mit 
6 Krystallwasser. — (6-Chlor-4-oxy-m-benzoldi&ulfonsdure)-sulfonylid (VI). Blattchen 
mit 8 Krystallwasser. — Disulfonamid des (2-Ozy-5-methyl-m-benzoldisulfonsdure)- 
sidfonylid, C14H]4Oi0N2S4. Aus dem Sulfonylid iiber das Disulfonylchlorid u. NH3. 
Farblose Nadeln aus Eg. Zers.-Punkt oberhalb 300°. — Diathylester des (2-Oxy-5-
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methyl-7n-benzoldisułfo7isdure)-sulfonylids, ClsH20OJ2S4. Aus dem Ag-Salz des Sulfonylids 
u. Athyljodid in A. Farblose Blattchen. Zersetzt sich beim Erhitzen auf 90° in das 
Sulfonyłid u. Athylen. — Dimeth ylester des (2-Oxy-5-methyl-m-benzóldisulfonsdure)- 
sulfonylids, C16H I60,jS4. Darst. analog vorst. Verb. Krystallisiert mit 2 Methylalkohol, 
die bei 90° entweichen. Verkohlt ohne Sclimelzen beim Erhitzen oberhalb 250°. — 
Disidfonamid des (4-Oxy-5-melhyl-m-benzoldisulfonsdure)-sulfonylids, C14H ,4OJ0N2S4. Aus 
dem Disulfonylchlorid des Sulfonylids u. NH3 in Nitrobenzol. Earblose Krystalle 
aus Eg. Zers.-Punkt oberhalb 300°. — Dimethylesler des (4-Oxy-5-methyl-m-benzol- 
disulfonsaure)-8ulfonylids, C16H160 ]2S4. Aus dem Ag-Salz des Sulfonylids u. Methyl- 
jodid in Methylalkohol. Krystallisiert mit 2 Methylalkohol, die bei 60° entweichen. 
Verkohlt oberhalb 250°. — (6-Oxy-m-toluolsidfonsaure)-sv.lfonjodid-5-sulfcmsaure,
C14H12OaS3-2 H20 (VII). Aus p-Kresolsulfonsaure u. Phosphoroxyclilorid u. Behandeln 
des gebildeten Sulfonylids mit rauchender H 2S04 (25% S03). Earblose Blattchen,
E. 220—222°. Meslhylester. Krystallisiert mit ca. l 1/ 2 Moll. Methylalkohol, die bei 
90° wcggehcn. Zersetzt sich beim hóheren Erhitzen unter Bldg. der Sulfonsaure. —
2-Oxy-5-methyl-m-bcnzóld,isidfonsduredimethyl&ster, C9H]20 7S2. Aus dem Ag-Salz der 
entsprechenden Saure u. Methyljodid in Methylalkohol. Krystallisiert mit Methylalkohol
E. 148—149°. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1171—78. Ann Arbor, Michigan, 
Univ.) KlNDSCHER.

P. Karrer und Harry Salomon, Ober die Safranfarbstoffe. II. (VI. Mitt. aber 
Pflanzenfarbstoffe.) (I. u. V. vgl. C. 19 2 7 . II. 96 u. 2462.) a-, ji- u. y-Crocetin (in 
der Folgę ,mit a, ji u. y bezeichnet) stehen in nalier Beziehung zueinander: a ist eine 
Dicarbonsiiure, fi ihr Mono- u. y  ihr Dimethylester; [I u. y  lassensich zu a verseifen, 
a u. ji zu y  methylieren. Dio friiheren Formeln sind also aufzulósen in CjjjH^OJCO;,!!).,, 
C22H260(C02H)(C02CH3) u. C, jHm O (C02CH3 )2. Der fiinfte O ist wahrschcinlich ilther- 
artig gebunden. —- a ist im Safran ais Zuekerester, a.-Crocin, enthalten, dessen Iso- 
lierung in krystallisierter Form gelungen ist. Es besitzt die Zus. C»,H2806, 2 C,2H20Olo -f-
2 H20  u. enthalt im Mol. 4 Moll. Olykose, welche sich nach Hydrolyse mit 5%ig. 
HC1 genau bestimmen u. ais Osazon fassen lassen. Die Zuckerreste werden auch durch 
Kochen mit FEHLINGscher Lsg. abgcspalten, aber das Red.-Vermogen ist dann nur 
etwas mehr ais halb so groB. Folglich sind die 4 Glykosegruppen zu 2 Disaccharid- 
resten yerbunden, u. die Formel des a-Crocins ist C22H 20O(CO2G12H2,O,0)2 -f- 2 H20. — 
Der groBte Teil des Safranfarbstoffes ist in W . 1.; das sind die Zuekerester von a u. fj. 
Dor durch W . nicht extrahierbare Rest ist y. — y  nimmt bei der katalyt. Hydrierung 
8 H2 auf. Folglich ist a eine offenkettige, aliphat. Dicarbonsaure mit 8 Doppel- 
bindungen, da fiir einen C-Ring kein Platz bleibt. Die Doppelbindungen sind zweifel- 
los konjugiert. Denn erstens zeigt y auBerst starkę Absorption im Ultraviolett, welche 
beim Hydrierungsprod. fast ausgeloscht ist (Kuryen im Original). Zwcitens ergab 
der Ozonabbau von y in CC14 reichlich Glyoxal (ais p-Nitrophenylosazon, F. 302 bis 
304°). Drittens ist Crocetin den von K u h n  u. W in t e r s t e iN (C. 19 2 8 . I. 1401) be
schriebenen Diphenylpolyenen auffallend ahnlich, nicht nur in der Farbę u. der tief- 
blauen H2S04-Lsg., sondern auch darin, daB y durch katalyt. erregten H sofort vollig, 
durch nascierenden H dagegen stufenweise hydriert wird (analog dem Diphenyl-

liexatrien). — Die Formel von a kann jetzt zu 
nebenst. Bild aufgelost werden. Die seehs 
restlichen C liegen wahrscheinlich ais CH3 
vor. Da die Croeetine opt.-inakt. sind, 

diirften von gesatt. C-Atomen keine Seitenketten abzweigen. Auch ein Cyclopropan- 
ring erseheint ausgeschlossen. Da bei der Ozonisierung kein Formaldehyd auftritt, 
muB das System der Konjugationen mindestens zwischen 2 C (vielleicht den C02H) 
eingeschlossen sein. Das Red.-Prod. von y  ist wahrscheinlich cin Stereoisomeren- 
gemisch. — Die Croeetine gehoren zweifellos zur Gruppe der Lipochromfarbstoffe, 
dereń Hauptvertreter Carotin, Lycopin, Xanthophyll, Eucoxanthin u. Bixin sind 
(vgl. dazu vorst. Ref.). Bemerkenswert ist noch, daB die C-Zahl im Crocetin u. Bixin 
(24 ais freie Sauren) ebenso groB ist wie im Digitoxigenin, Gitoxigenin u. ahnliehen 
Stoffen. Es ist moglich, daB sich alle diese Substanzen vom Isopren ableiten.

V e r s u c h e .  Dio Darst. der Croeetine aus dem Safran laBt sich insofem ver- 
einfachen, ais die miihevolle Trennung von /Su . y  unnotig ist. Das Rohgemisch von 
y u. /S-Na-Salz wird direkt aus Eg. umkrystallisiert, dann methyliert. — a-Crocin, 
C^HjgOj, 2 C]2H20O10 +  2 H20. Zur Gewinnung desselben wird nur der erste, wie 
friiher mit 70%ig. A. erlialtene Extrakt des mit A. erschópften Safrans benutzt.

(>°C0,H .......... [C : C]...........COjHj C„
Ih 26
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Mit 95%ig. A., dann wenig A. werden Nebenprodd. niedergeschlagen, dann wird mit 
dem gleichen Vol. A. verd., das teils óligo, teils krystallin. Prod. aus 80%ig. A. frak- 
tioniert krystallisiert. Braunrote Drusen, F. 186° unter Aufschaumen, langsam 1. 
in k., 11. in h. W. (rotgelb), sonst fast unl. Wird durch wss. Lauge sehr leicht yerseift. 
Nach Verseifen mit l% ig. KOH in N-at, Ausfiillen von a mit Essigsaure u. Erhitzen 
des Eiltrats mit Phenylhydrazin wurde das Osazon eines Disaceharids, gelbe Nadeln 
aus W., P. 176—178° (Zers.), erhalten. — Die Methylierung von a u. p wird in Pyridin- 
lsg. oder besser in Chlf.-Suspension mit ath. Diazomethanlsg. vorgenommen, wobei 
allmahlicli alles in Lsg. geht, da y in Chlf. 11. ist. Man engt stark ein, versetzt mit A. 
u. erhalt y  in prachtvollen rotgelben Blattchen, F. 203—-204°. Auch durch Erhitzen 
des trockenen Na-Salzes von j? mit (CH3)2S04 u. trockenem Na2C03 entsteht y. — 
fi u. y  werden durch h. 10°/oig. alkoh. KOH in 1 Stde. zu a verseift. — Durch Oxy- 
dation von a mit k. KMnO,, (Aufnahme von iiber 40 O) oder y mit Cr03-Eg. konnten 
keine einheitlichen Prodd. gefaBt werden. — Hexadekahydro-y-crocetin, C22H420- 
(0030113)2. Durch Hydrieren von y  in Eg. (+  Pt), wobei erst am SchluB dic rotgelbe 
Farbę verschwindct. Diekes, schwach gelbliehes, fast geruehloscs Ol, Kp.j 198—200°, 
opt.-inakt. (Helv. chim. Acta 11 . 513—25. Ziirich, Univ.) LlNDENBAUM.

Richard Kuhn und Alfred Winterstein, Ober konjugierte Doppelbindungen.
V. Bemerkungen zur Konslitution des Carołins und des Bizins. (IV. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 
1405.) Dio Bestiindigkeit der Diphenylpolyene (1. Mitt.) liiBt es móglicli erschcinen, 
daB man Verbb. dieser Art auch in der Natur begegnet. ZECHMEISTER u . Mitarbeitcr 
(C. 19 2 8 . I. 1970) haben gezeigt, dali der Mohrriibenfarbstoff Carotin, C40H56, welclier 
den Diphenylpolyenen auffallend iihnelt, 22 H  addiert, also im wescntlichen aliphat. 
Struktur besitzt. Zur Erklarung der Farbę u. der Farbrk. mit H2S04 muB man an- 
nehmen, daB der groBte Teil der 11 Doppelbindungen konjugiert ist, yorausgesetzt, 
daB alle in offener ICette liegen. — Auch der Farbstoff Bixin  aus Bixa Orellana L. 
enthiilt eine Anzahl konjugierter Doppelbindungen. Vff. nehmen die von HEIDUSCHKA 
u. PANZER (Monatsh. Chem. 35  [1914]. 997) ermittelte Zus. C.>5H30O4 ais richtig an 
u. stellcn die Formel C02CH3-CH: CH-[C(CH3): CH-CH: CH]4-C02H zur Diskussion. 
Bixin ist nach H e r z i g  u . F a l t i s  (C. 19 2 3 . I. 1328) ein Dicarbonsauremonomethyl- 
ester. Die beiden C02H sind ungleichwertig, da sich 2 verschiedene Methylathylester 
gewinnen lassen (obige Stellung der Estergruppe ist wiUkiirlich). Bixin addiert 18 H 
unter Bldg. einer farblosen, gesatt., 11. u. tief schm. Verb., dagegen nur ca. 10 Halogen- 
atome, alinlich dem Diphenyldekapcntacn (3. Mitt.). Methylbixin (Bixinmetliylester) 
gibt mit Ozon Methylglyoxal u . /?-Acetylacrylsauremethylester. Bei der trock en en  
Dest. des Bixins entsteht m-Xylol, nicht aber aus dem hydrierten Bixin. Vff. weisen 
nocli auf den  Z usam m en h an g  des Bixins m it dem  Iso p re n  u. d en  H e m ite rp e n e n  h in . 
(Helv. chim. Acta 11 . 427—31. Ziirich, Techn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

Rudolf Pummerer und Ludwig Rebmann, Ober Carotin. Die quantitative 
Messung des Absorptionsspektrums von Carotin in Cjrclohexan (ausgcfiihrt von
G. Scheibe u. A. Rosenberg) zeigt ungewohnlich starkę Absorption bei 451 (log K  5,3) 
u. 482 (log K  5,2) m/t u. eine wesentlich schwaehere bei 273 m/i (log K  ca. 4,3). Die 
Absorption entspricht der des Eosins u. weist auf eine gróBere Zahl konjugiertcrDoppel- 
bindungen hin. — Mit Benzopersdure nach PRILESHAJEW in Chlf. bei 0“ unter Licht- 
aussehluB behandelt, yerbraucht Carotin (F. 167,5—168,5°) 8 Atome akt. Sauerstoff, 
enthiilt demnach 8 Doppelbindungen; die Endlsg. entfarbt jedoch nocli Brom. Von 
Chlor jod werden auf 1 Mol. Carotin bei Zimmertemp. 11—11,5 Moll. verbraucht in 
Ubercinstimmung tęiit dem Ergebnis der Hydrierung (vgl. ZECHMEISTER, V. ChOL- 
NOKY u. V r a b e l y , C. 1 9 2 8 . I. 1970), jedoch treten dabei ca. 3 Moll. Halogenwasser- 
stoff auf, so daB auch hier nur 8 Doppelbindungen normal reagieren. — Xantophyll 
(F. 172°) zeigt mit Benzopersiiure ebenfalls 8 Doppelbindungen an. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 61 . 1099—1102. Erlangen, Univ.) R a d t .

O. Schumm, Benierkung zu dem Forlrag von Hans Fischer: Ober Porphyrine und 
ihre Synthesen. Detaillierte Ausfuhrungen betreffend Zitierung einzelner Arbeits- 
methoden u. Resultate des Vf. durch H. F is c h e r  (C. 19 2 8 . I .  1048) u. Polemik iiber 
Prioritatsanspriiehe. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 . 784—87. Hamburg, Univ.) HlLLGER.

Takuichi Hatakeyama, Die Bedeutung der Gallensauren im KohlenliydratstoJJ- 
wechsel. II. Ober den Einflufl der Gallensauren auf die Mularotation der Glucose. Chól- 
saure u. Desoxycholsaure fordem die Mutarotation der Glueose, sowohl unter neutraler 
wie auch alkal. Rk., erstere starker ais letztere. Die fordernde Wrkg. auf die Mutarotation 
nimmt mit der Cholsauremenge bis zu einem gewissen Grade zu. Sie ist der Mutarotation
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proportional. Desoxyeholsiiure fórdert die Mutarótation bei 0,025—0,1%, hemmt 
dagegen bei 0,2—0,3%. (Journ. Biochemistry 8. 371—79.) GUGGENHEIM.

Takuichi Hatakeyama, Die Bedeutung der Gallensauren im Kohlenhydralstoff- 
wechsel. III. Uber die Kondensation von Glucose oder Alanin mit Gallensauren. (II. 
vgl. vorst. Ref.) Lsgg. von 2% Glucose -f- 0,5% Cbolate bzw. Desoxycholate zeigen 
eine geringere Gefrierpunktserniedrigung ais der Summę der Gefrierpunktserniedrigungen 
der Komponenten entspricht. Es wird daraus geschlossen, daB zwischen Glucose u. 
Gallensauren eine Rk. eintritt. Boi steigender Alkalinitat wird die Rk. sehr stark 
gefórdert. Eine analoge Rk. findet auch zwischen Gallensauren u. l%ig. Alaninlsgg. 
statt. Die Alkalinitat ist jedoch hicr von geringerem EinfluB. Sie iiuBert sich bei der 
Cholsaure erst bei pn 11 in einer Eordcrung, bei der Desosycholsaure in einer Hemmung. 
(Journ. Biochemistry 8. 381—90. Okayama, Physiol.-chem. Inst.) GUGGENHEIM.

Beilsteins Haudbucli der Organischen Chemie. 4. Auf 1. Hrsg. von d. Deutsclien Chcmischen 
Gcsellschaft. B earbcitc t von Bernhard Prager, Paul Jacobson, Paul Schmidt u. Dora 
Stern. Bd. 11. Isocyclische Rcihe. Mono- u. Polysulfinsfturen, Oxy-Oxo-Sulfinsaurcn, 
Sulfinsaurcn d. Carbonsaurcn, Mono- u. Polysulfonsauren, Oxy- u. Oxo-Sulfonsaurcn, 
Sulfonsauren d. Carbonsaurcn u. d. Sulfinsauren, Selcnin- u . Sclenonsaurcu. Berlin: 
J . Springer 1928. (IX , 443 S.) gr. 8°. Lw. M. 90.— .

Paul Karrer, E infiihrung in  die Chemio der polymeren K ohlenhydrate. E in  GrundriB der 
Chemio der S tarkę, des Glykogens, der Cellulose und anderer Polysaccharidc. Leipzig: 
Akademische Verlagsgescllschaft 1925. ( I I  H- X  +  286 S.) 8°. Kolloidforschung in 
E inzeldarstellungen. Hrsg. von R ichard Zsigmondy. Bd. 3. gcb. M. 16.—.

J. F. Roest en W. H. van Mels, Inleiding in do sclieikunde. H aarlem : H. D. T jcenk W illink 
& Zoon 1928. (X II, 168 S.) 8°. I I .  Koolstofchem ie. fl. 2.50.

E. Biochemie.
E j.  E n z y m c h e m ie .

Richard Willstatter, Richard Kuhn und Eugen Bamann, Uber asymmelrische
Esterhydrolyse durch Enzyme. I. Mitt. Wird rac. Mandelśaureathylester durch Lcbcr-
esterase gespalten, so findet man bei Unterbrcchung der Hydrolyse im Reaktions-
gemisch rechtsdrehende Mandclsaure neben linksdrehendem Ester (H. D. Dakin,
C. 19 0 3 . II. 199. 19 0 5 . I. 1638). Der SchluB, daB der (-j-)-Ester [die Symbole (+ )
u. (—) verwenden Vff. ais Vorzeichen des Drclmngsvermógens] vom asymm. Enzym
rascher ais der (—)-Ester angegriffen wird, ist nicht berechtigt, da es sich zeigte, daB,
wenn man unter gleichen Bedingungen Rechts- u. Links-Ester cinzeln ais Substrate
verwendet, der (—)-Ester vom Enzym beyorzugt wird (WILLSTATTER, M e m m e n ,
C. 1 9 2 4 . II. 1805). Vff. nehmen daher an, daB das Verhaltnis der Geschwindigkeiten,
nut denen (+ )- u. (—)-Mandelsaurcester im Racemat gespalten werden, bedingt sein
muB: 1. durch das Verhaltnis der Affinitaten, welehe die Esterase gegenuber (+)- u.
(—)-Estcr betatigt, 2. durch das Verhaltnis der Geschwindigkeiten, mit denen die
Esterase-(+)-Ester- u.Esterase-(—)-Ester-Verb. hydrolyt. zerfiillt. Der bisher benutzte
Begriff der „opt. Spczifitat“ ist eine komplexe Erscheinung, in der die beiden genannten
Einfliisse gleichzeitig zur Geltung kommen. Die opt. Spezifitat der Leberesterase wird
aus den Dissoziationskonstanten u. Hydrolysengeschwindigkeiten der Reaktions-
zwischenprodd. erklart. -— Benutzt man (+ )- u. (—)-Ester einzeln ais Substrat, so
wird nur im Gebiete verhaltnismaBig hoher Esterkonzz. die linksdi;ehende Verb. von
der Esterase bevorzugt; bei 0,001 Mol. Mandelsaure im Liter ist die Geschwindigkcit
fur beide Antipoden annahernd gleich, u. in noch verdiinnteren Lsgg. kehrt sich das

, , . ,  ̂  , - Geschwindiekeit der (—)-Ester-Spaltungvcrhaltnis um. Der Maximalwert von Q =  ----.—. '- — . , . —  -Geschwindigkeit der (+)-Ester-Spaltung
betragt 1,6; d. h. die Esterase-(—)-Estcr-Verb zerfallt 1,6-mal rascher ais die Esterase-
(+)-Ester-Verb. Umgekehrt aber ist die Affinitat der Esterase zum (+)-Ester 3,2-mal
groBer ais zum (—)-Ester. Der eingangs besprochene schcinbare Widerspruch kliirt
sich also folgendermaBen auf: Obwohl der Linksester allein schneller gespalten wird
ais der Rechtsester, wird bei der Hydrolyse des Gemisches der Rechtsester bevorzugt,
weil seine Affinitat zur Esterase diejcnige des Antipoden 3,2-fach iibertrifft, wahrend
das Verhaltnis der Hydrolysengeschwindigkeiten nur 1,6: 1 zugunsten der Esterase-
Linksester-Verb. betragt. Das Verlialtnis d(+' : v(~} fiir die Hydrolyse des Gemisches
laBt sich hicraus errechnen zu 1jl,B X 3,2/i =  2, wahrend das Esperimcnt den Wert 2,6
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lieferte. Aus der befriedigenden Cbereinstimmung dieser Zahlen kann man schlieBen, 
daB im Gebiete sehr verd. Lsgg. die Beziehungen zwischen der Leberesterase u. den 
akt. Mandelsaureestern sehr annahernd durch das Massenwirkungsgesetz geregelt 
werden

V e r s u c h c. 1. S u b s t r a t e .  Rac. Manddsduredtliylester wird mehrfach aus 
PAe. umkrjrstallisiert. — (-\-)-Mandelsduredlhylesler: Aus dcm Cinchoninsalz der 
(-f-)-Mandelsaure wird die Saure in Ereiheit gesetzt (40% der Theorie). [ajn18 =  
+156,5° (in W.). Der Ester wird aus dem Ag-Salz mit C2H5J  erhalten. [oc]d2° =  
-j-205,l° (in CS2)- E. 31,3°. — (—)-Maiidelsauredlhylester. Aus dem Morphinsalz wird 
die Saure in Ereiheit gesetzt (40% der Theorie). [<x ]d 18 =  —157,1° (in W.). Der Ester 
wird aus dem Ag-Salz mit C2II5 J  gewonnen. E. 31,3°. — 2. E n z y m m a t e r i a l .  
Leberpulyer vom Schwein wird mit der 50-fachen Menge 1/40-n NH3 etwa 1 Stde. aus- 
gezogen u. das Eiltrat vorsichtig mit Essigsaure angesauert. Die vom Nd. abzentri- 
fugierte Enzymlsg. wird 4 Tage der Dialyse in Hammelblinddarmen gegen flieBendes 
dest. W. unterworfen. Reinheitsgrad: E.W. =  2,6, gegeniiber 0,3 fiir das angewandte, 
Leberpulver. — 3. M e t h o d i k  u. M e s s u n g s e r g e b n i s s e .  Zur Feststellung 
der auswahlenden Wrkg. der Esterase gegeniiber den spiegelbildliehen Estern im 
Raeemat wurde in einer Kurve das fa]o der bei yerschiedenem pu isolierten Mandel- 
siiure ais Funktion des titrimetr. ermittclten Spaltungsgrades dargestcllt. Die Messungen 
wurden in starken Phosphatpuffern bei 25° ausgefiihrt. — Der EinfluB der Substrat- 
konz. auf die Hydrolyse von (+ )- u. (—)-Mandelsaureester wurde titrimetr. in puffer- 
freien Lsgg. boi konstantem pu =  7,0—7,1 nach WiIjLSTATTER, K u h n ,  L in d  u. 
M em m en  (C. 1 9 2 7 . II. 1155) bestimmt. (Bor. Dtsch. chem. Ges. 61. 886—95. Bayer. 
Akad. Wiss., Miinchcn.) A m m e r la i in .

Giuseppe Cappelli, VerJialten pflanzlicher Peroxydasen. (Atti II. Congresso 
Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1 9 2 6 . 1077—86. — C. 1 9 2 7 . I. 903.) G ri.

Guido Aj on, Citronenoxydasen. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura appli
cata, Palermo 1926- 1092—1119. — C. 1 9 2 7 . I. 458.) G r im m e .

E 3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
Michel-Durand, Uber die physiologisclie Rolle der Brenzcatechintannine. (Vgl.

C. 1 9 2 8 . I. 2727.) Die Zweige von Aesculus hippocastranum wurden auf aceton- u. 
wasserlósliche Tannine u. 1. u. unl. Glucide untersucht u. dabei festgestellt, daB die 
Rinde bis 9% Tannin enthalt, wahrend im Holz nur 0,7—0,9% gefunden wurde. 
Der Geh. der Blatter u. Knospen betragt 6—7%. Die meisten Tannine sind in Aceton 
lóslich. Der hóchste Anteil der Glucide komnat im Holz u. in der Rinde vor. In den 
Knollen nimmt er im Laufe des Sommers ebenso wie der Stiirkegeh. bei Rumex 
hymenoscpalus sehr rasch ab. (Compt. rend. Acad. Sciences 186 . 1145—47.) ENSZLIN.

Józef Dubiski, Ein Beitrag zur Kenntnis der Bedeuiung des Harnstoffs ais Eiweifi- 
ersatzmittel. Zugaben von Hamsloff zu eiweiBhaltigen Nahrbóden fiir PansenbaJcterien 
hatten keine eiweiBsparende Wrkg. Die Pansenbakterien bauen aus dem Harnstoff 
eine N-haltige Substanz auf, die von den EiweiBrkk. nur die Biuret- u. Xantoproteinrk. 
gibt. Die Verfiitterung des Harnstoffs ais EiweiBersatz hatte nur bei Ggw. von Amiden 
im Grundfutter positive Ergebnisse. Im PreBsaft des Panseninhalts wurde Amylase- 
u. InyartaseOTkg. festgestellt. (Roczniki Nauk Rolniczych I Leśnych 19 . 113—29. 
Warschau, Landwirtschaftl. Hauptschule.) W a JZER.

A. Sartory, R. Sartory und J. Meyer, Einflufi des Radiums auf die Produktion 
von Zygosporen bei mucor spinosus van Tieghem (Zygorliynchus spinosus). Auf Kolonien 
von Mucor spinosus iibt Radiumbestrahlung starkę anregende Wrkg. aus; bei ge- 
eigneter Dosierung tr itt  lebhafte Bldg. von Zygosporen auf, die ohne Bestrahlung 
niemals beobachtet wurde. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 6 . 1010—12.) MARSSON.

Efisio Maineli, Einwirkung einiger organischer Substanzen auf die alkoholische 
Garung. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 19 2 6 . 1019. —
C. 19 2 7 . I. 1032.) G r im m e .

Edwin Oakes Jordan and Isidore Sydney Falk, The newer knowledge of bacteriology and 
immunology. Chicago: Uniy. of Chic. Press. 1928. (1206 S.) 8°. buek. $ 10.—.

E 4. Tierchemie.
William Kiister und Otto Hórth, Uber das Vorkommen von Ergosterin im Rinder- 

blut. Bei der Aufarbeitung von 18 1 Ochsenblut mit Athylalkohol-Schwefelsaure nach
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der Methode yon Mó b n e e  konnten Vff. neben Choleslerin 0,0279 g Ergosterin isolieren. 
Die Identitat ergab sich durch den Ausfall der Rk. naeh SALKOWSKI (die Chlf.-Schicht 
blieb im Gegensatz zur Probe mit Cholestcrin vollig farblos). Der krystallograph. 
Vergleich von Ergosterin aus Hefe mit dem aus Rinderblut (yorgenommen yon Voll- 
rath) ergab vollige Ubereinstimmung der beiden Prilparate. Ergosterin krystallisiert 
aus A. in sechseckigen Plattchen. Da Desoxycholsaure aus Gallensaure vom Rindc 
u. die Hyodesoxycholsa.ure aus solehen vom Schwein almliche Rkk. zeigen wie Ergo
sterin, wird auf die Zusammengehórigkcit dieser Gallensauren mit dcm Ergosterin 
hingewiesen. Ergosterin diirfte auch im Menschenblut yorhanden sein. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 61. 809—11. Stuttgart, Techn. Hochsch.) ' H il l g e r .

F. A. Hoppe-Seyler, Ober die Identitat des „Kanirins“ mil dem Trimetliylamin- 
oxyd. Vf. yergleicht die Eigg. des von SUZUKI u. Mitarbeitern (Journ. Coli. Agric., 
Tokyo 5 [1912]. 9. 13) aus japan. Riesenkrabben isolierten Kanirins, C6Hl40 2N2, mit 
denen des Trimethylaminoxyds. Aus der Obereinstimmung der Analysenwerte, Eigg. 
u. FF. der Salze, besondcrs des Chlorids, glaubt Vf. annehmen zu kónnen, daB Kanirin 
mit Trimethylaminoxyd ident. ist. (Ztschr. physiol. Chem. 175. 300—03. Wiirzburg, 
Univ.) R a k ó w .

William Veale Thorpe, Vasodilatorische Beslandteile von Gewebsextrakten. Iso- 
lierung von Histamin aus dem Muskel. Yon B est, D a łe , D u d le y  u . Thobpe (C. 1927.
I. 2925) war ais hauptsachlicher yasodilator. Bcstandteil von Oehsenleber u. -lunge 
Histamin erkannt. Vf. weist im Katzenyers. die Anwesenheit einer yasodilator. Sub
stanz in den alkoh. Extrakten der einzelnen Organe nach: Lunge, Ovar, glatter Muskel 
(Blase), Milz, Parotis, Lebcr, Niere, Pankreas, Hoden, ąuergestreifter Muskel, Sub- 
maxillaris, Thyroidea, Nebcnniere (nach Entfernung des Adrenalins) (Reihenfolge nach 
abnehmendem Geh. an wirksamer Substanz). Aus ąuergestreifter Ochsenmuskulatur 
wird Histamin in Substanz ais Pikrat isoliert, indem der alkoh. Muskelextrakt mit Pb- 
Acetat u. Phosphorwolframsaure gefiillt u. das Histamin aus dem Phosphorwolframatnd. 
mit Aceton extrahiert wird. Aus dieser Lsg. geht das Histamin in die Histidinfraktion, 
aus der Carnosinnitrat durch fraktionierte Krystallisation entfernt wird; aus der Mutter- 
lauge fallt Pikrinsaure nur Kreatinin u. Histamin, die durch fraktionierte Krystallisation 
getrennt werden. Die Ausbeute betrug aus 35 kg frischem Ochsenfleisch 3 mg Histamin, 
etwa 4% der im rohen Extrakt vorhandenen u. biolog, nachgewiesenen Menge. — F. des 
aus der Muskulatur erhaltenen Histaminpikrats 240° (u. Zers.). (Biochcmical Journ. 22. 
94—101. Mt Vemon, Hampstead, National Inst. f. Med. Res.) L o h m a n n .

E6. Tlerphyslologie.
Taizo Kumagai, Sin-iti Kawai und Yoshio Shikinami, Ober die Guanidin- 

derwate, welche auf den Blutzucker senkend wirken. (Gemeinsam mit R. Majima und 
K. Suminokura.) Guanidinderiw., bei denen beide Aminogruppen substituiert sind, 
namlich C-Diathylmalonylguanidin, Acetylaeetonguanidin, a- u. /j-Dimetbylimido- 
uracil, Acetylacetonmethylguanidin, /3-Allylmethylimidouracil, C-Diathylmalonyl- 
methylguanidln, a-Allyl-methylimidouracil,_ 2,3-Trimethylenimino-4-oxy-6-methyltetra- 
hydropyrimidin, Trimethylenguanidin, 2,3-Athylenimino-6-methyl-4-oxotetrahydropyri- 
midin, yerandorten in Dosen yon 0,1—0,2 g/kg den Blutzucker des Kaninchens nicht. 
Bei den an einer Aminogruppe substituierten Guanidinderiw.: Methylguanidin, fi-Oxy- 
athylguanidin, P-{f)'-Indolyl)-athylguanidin, Allylguanidin, Propylguanidin u. Agmatin 
nimmt dio blutzuckcrherabsetzende Wrkg. mit der Verlangerung der CH„-Kette all- 
mahlich zu, wahrend die Giftigkeit nach u. nach abnimmt. Beim Agmatin ist jedoch 
die hypoglykam. Wrkg. nur etwa doppelt so groB wie beim Oxiithylguanidin. Etwa 
ebenso stark ist die Wrkg. des Athylendiguanidins u. des Tetramethylendiguanidins. 
Beim Pentamethylendiguanidiji erhóht sich die Wrkg. auf das 5-fache, beim Hexa- 
methylendignanidin auf das 10-fache. Das kaufliche Synthalin, nach der Deklaration 
Dekamethylendiguanidin, besitzt bei peroraler wie subcutaner Darreichung etwa die 
gleiche Wirkungsstarke wie das Hexamethylenguanidin. — Agmatin. Bldg. bei der Einw. 
yon 1 Mol. Methylpseudoharnstoff auf Putrescin. — 5-Aminopentamethylenguanidin 
konnte aus Cadayerin nach gleichem Verf. nicht erhalten werden, sondern nur Penta- 
methylendiguanidin. — Hexamethylendiguanidin aus 1 Mol. Hexamethylendiamin u.
2 Moll. Pseudodimethylharnstoff. C h l o r h y d r a t ,  Krystalle aus A. +  A., F. 175 
bis 176,5°. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 4. 23—26. Scndai, Med. Klin. d. Tohoku 
Uniy.) ' GUGGENHEIM.
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Ralph H. Major und C. J. Weber, Die Wirkung von Glykocyamin und Glyko- 
cyamidin auf den Blutdruck. Beide Substanzen bewirken ausgesproohene Erniodrigung 
des Blutdrucks. Auch die Steigerung des Blutdruckes durch Methylguanidin wird 
durch sie aufgehoben. (Buli. Johns Hopkins Hospital 42 . 207—12. Kansas City, 
Dep. of Med., Univ. of Kansas.) Me i e r .

Giuseppe Cappellł, Bestdtigung der Kopaczewskischen Tlieorie iiber die Anti- 
anaphylazie. Die K o p a c z e  W SKIsche Theoric konnte klin. bestatigt werden. (Attł 
I i . Congresso Nationale Chim. Pura Applicata, Palermo 1 9 2 6 .1087—91. Elorenz.) Gri.

T. Swann Harding, Geschichtlibhes iiber die Lebertrantlitrapie. Geschichtlicher 
Uberblick iiber die therapeut. Verwendung des Lebertrans. (Scient. Monthly 1928 . 
33S—41. Beltsville [Maryland].) L. JoSEPHY.

Wolfgang Weiehardt und Hermann Unger, Auswertung einer Trockenhefe in bezug 
auf ilire biologische Wirkung. Zur Heilung der Beri-Beri-Krampferscbeinungen bei 
Tauben nach Fiitterung mit geschaltem Reis geniigte eine einmalige Dosis von 0,5 g 
Levurinose B l a e s .  Ais prophylakt. Dosis geniigte eine taglichc Zugabe von 0,1 g, um 
das Auftreten von Krampfen bei ausschlieClicher Eiitterung mit geschaltem Reis zu 
verhindern. B ei Zugabe von 0,2—0,5 g waren Gewichtszunahmen fcstzustellen. (Phar- 
maz. Ztg. 73. 526—27. Erlangen.) L. JoSEPH Y .

Edward C. Kendall, Die Beitrage des Chemikers zu unseren Kenntnissen iiber bio
łogische Oxydationen. Histor.-krit. tibersichtsreferat iiber die Entw. biolog. Teil- 
probleme (von der Calorimetrie u. Fragen des intermediaren Stoffwechsels, der modernen 
Lelire iiber die Hormonc u. Vitaminc u. die neueren Auffassungen iiber Oxydo-Rc- 
duktionspotentiale, iiber die Rolle der SH-Gruppe usw.) (Science 67 . 379—85.) Op p .

Lucien Brull, Die Phosphataussclieidung durch die Nieren und ihre Regulation. 
(Vgl. C. 19 2 8 . I. 220.) Die P-Aussclieidung mit dem Harn ist abhangig vom P-Gek.
des Plasma, von einer gewissen Sekretionsschwelle der Niere u. schlieBlich der Konzen-
trationsarbeit der Niere. Schwankungen der Harnmenge in den n. Grenzcn haben 
keinen EinfluB. Erhohung des P-Geli. im Blut durch intravenose Phosphatinjektion 
geht so rasch zuruck, daB die Nieren kaum Zeit haben mehr P  auszuscheiden. Durch 
Ca-Einspritzung wird die P-Menge im Plasma vermehrt. Im Yerlauf einer Narkose 
tr i t t  ein Maximum im P-Spiegel des Plasma auf. Entfernung der Hypophyse kann die 
P-Ausscheidung yollkommen unterdriieken, ohne P im Blut zu beeinflussen. Die Se
kretionsschwelle fur P  ist sicher weniger, — vielleicht gar nicht — von dem Zustand 
der Nierenzellen diktiert, sondern ein Ausdruck des physikal.-chem. Zustandes der 
Phosphate im Plasma. Die Moglichkeit, daB ein Teil der Phosphate in kolloidalem Zu
stand sich befindet, wird erwiesen. Bei liochkonz. Harn kann die ausgeschiedene P-Menge 
abnehmen. (Arch. Int. Physiol. 30. 1—69. Liittich, Clin. mód. d. Univ.) Op p e n h .

H. Zwaardemaker, Die weiche Strahlung des Radiums und der Aulo>naiismus. 
Neue Experimentalbefunde, gestiitzt durch theoret. Betrachtungen fur die Rolle des 
K ais Trager der Bioradioaktivitat u. Ursache der automat. Bewegungen der Organe. 
Durch die Strahlung entstehen Substanzen, die ihrerseits die sogenannten Automatine 
bilden, die ident. sein sollen mit den akt. Substanzen von DEMOOR oder H a b e r l a NDT. 
Die Entstehung der Automatine durch Radiochemismus fallt zusammen mit der 
Latenzzeit, die regelmiiBig beobachtet wird, wenn die durch K-Mangel verloren gegangene 
Automatic wieder hergestellt wird. Die Automatine scheinen dialysabel, ultrafiltrabel, 
thermostabil u. adsorbierbar zu sein. Oberflachcnwrkg. oder spezif. Adsorptions- 
spektren sind nicht nachweisbar. (Arch. Neerland. Physiol. Homilie Animaux 12. 
502—19. Utrecht, Physiol. Labor.) OPPENHEIMER.

H. Zwaardemaker und Ph. Arons, Vber den Ursprung der Automatine. Fiir die 
Automatine (vgl. vorst. Ref.) wird eine Vorstufe das Automatinogen angenommen, 
das in den Geweben vorgebildet ist u. durch die ^-Strahlung des K in das wirksame 
Automatin umgewąndelt wird. (Arch. Neerland. Physiol. Homme Animaux 12 . 520 
bis 528. Utrecht, Physiol. Labor.) , OPPENHEIMER.

Marcel Florkin, Ober die Wirkung der den Rliythmus des isolierten Froschrektums 
beeinflussenden Substanzen auf die Chronazie der glatten Muskelfasem des gleichen Organs. 
(Vgl. C. 19 2 8 . I. 2627.) Die Automatie fórdernde Stoffe (Pilocarpin, Arecolin, Eserin, 
Acetylcholin, Betain, Atropin, Cocain, BaCl2, Chinin, Chinidin), verkiirzen die Chronaxie; 
hemmende Stoffe (Adrenalin, Papaverin, Na-tauro- u. -glykocholat, liyper- wie hypoton. 
Salzlsgg.) verlangern sie. (Arch. Int. Physiol. 30. 103—08. Liittich, Inst.
L. Fretericą.) OPPENHEIMER.
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Emanuele 01iveri-Mandala, Chemische Komlitulion und therapeutische Wirkung. 
Zusainmenfassende Schilderung der bishcrigen Kenntnisse der Zusammenhange 
zwischen chem. Konstitution u. therapeut. Wrkg. (Atti II. Congresso Nazionale 
Chim. pura applicata, Palermo 1926. 903—07. Siena.) " Grimme.

Gaetano Balice, Influenza della estirpazione della vcscichetta bilare sulla digestione dei grassi 
e delle sostanzo proteiche. Napoi i: S .I .  E. SI., stab . Industrie  edit. m erid. 1927. (48 S.) 8°. 

Ham m arsten, K o rtfa ttad  larobok i fysiologisli kemi. 5. uppl. bearb. av. S. V. Hedin. Stock- 
holm : N orsted t 1928. (37S S.) 8°. fl. 1S.50.

Otto Kniisel und Paul Vonwiller, Vitalc Fiirbungen am  mcnschliclien Auge. B erlin : S. K arger 
1928. ( I I  +  IV  + 130 S.) S°. M. 1 2 . - .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Alexander v. Lingelsheim, Pharmakologische Sludien, insbesmidere iiber Drogen 

des 6. Deulschen Arzneibuches. Pharmakognost. Unterss. iiber die Drogen: Aloe D. A . B.
6, Benzoe D. A. B. 6, Crocus D. A. B. 6, Folia Juglandis D. A. B. 6, Radix Colombo
D. A. B. 6, Radix Ononidis D. A. B. 6, Semen Foenugraeei D. A. B. 6 u. Semen Jeąui- 
rity. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 218—31. Breslau, Univ.) L. Jos.

Percy May, Westaustralisches Sandelholzól: eine neue Untersuchung. Westaustral. 
Sandelholzol ist im Gegensatz zu friiheren Unterss. bei Verarbeitung guter Drogen 
(Santalum spicatum u. Santalum lanceolatum) u. bei geeigneter Dest. in ausgezeichneter 
Qualitat mit etwa 95% Santalol erhaltlich u. unterscheidet sich wenig von dem ostind.
Ol, ohno daB seine Identitat mit diesem bewiesen ist. Ais Kennzahlen wurden gefunden:
D. 0,968—0,973, [o c ] d  =  —3° bis —40°, Refrakt. Ind. (25°) 1,498—1,512; in 6 Teilen 
70%ig. A. bei 20° 1. Die therapeut. Wrkg. des Oleś ist der des ostind. Sandelholzoles 
keineswegs unterlegen. (Pharmac. Journ. 120. 368—69. London.) L. JoSEPHY.

Wilhelm Beckers, Ober die Entstehung und den Chemismus der Saharsane. (Sud- 
dtsch.-Apoth.-Ztg. 68 . 264—66. Sterkrade.) L. JOSEPHY.

G. Biimming, Uber die Haltbarkeit von Benzaldehydcyanhydrin. Benzaldehydcyan- 
hydrin ist nur begrenzt haltbar. Aus einem etwa 1 Jahr alten Praparat wurde ein stark 
triibes Bittermandelwasser hergestellt. Die harzige u. ólige Ausscheidung wurde ab- 
filtriert u. das noch stark trube Bittermandelwasser zweeks Klarung mit Talcum ge- 
schiittelt. Es zeigte sich, daB der Blausauregeh. im Benzaldehydcyanhydrin etwas 
zuriickgegangen war, trotzdem lieB sich trotz der Veriinderung u. bei Anwendung 
einer entsprechend gróBeren Menge ein brauehbares Aqua am. am. herstellen. GróBere 
Mengen Benzaldehydcyanhydrin vorratig zu halten, ist jedoch nicht zu empfehlen. 
(Arch. Pharmaz. u. Bor. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 231— 32. Berlin-Britz, J .  D. R i e d e l
A. G.) L. J o s e p h y .

Antonio Angeletti, Thermisclie Untersuchung einiger unverlraglicher Gemische 
pharmazeutischer Verbindungen. Das System A c e t a n i l i d - R e s o r c i n  ergab 
bei der Thermalanalyse bei 24° ein Eutekticum entsprechend 53,9% Acetanilid, 
A c e t a n i l i d - P h e n o l  bei —14° entsprechend 38,6% Acetanilid, A c e t  - 
a n i l i d - T h y m o l  bei 24,5° entsprechend 66,7% Thymol, A c e t a n i l i d -  
C h l o r a l h y d r a t  bei 25° entsprechend 42,7% Acetanilid u. 18° entsprechend 
31,5% Acetanilid, S a l o l - M e t h y l a e e t a n i l i d  bei 29° entsprechend 79% 
Salol, N a p h t h a l i n - S a l o l  bei 24,5° entsprechend 21,2% Naphthalin, S a l o l -  
T e r p i n h y d r a t  bei 39° entsprechend 97% Salol, A n t i p y r i n - M e n t h o l  
bei 33° entsprechend 18,9% Menthol u. A n t i p y r i n  - M e t h y l a e e t a n i l i d  
bei 73,5° entsprechend 51,7% Methylaeetanilid. (Giorn. Farmac. Chim. 77. Nr. 4.
3—29. Turin.) ” Gr im m e .

Aufrecht, Ober Sanchinin. Sanchinin (RICHARD W EISS) =  chem. Verb. von 
Gallensauren mit Chinin. I n  Tablettenform gegen Malaria. Darst. aus Rindergalle 
u. salzsaurem Chinin. Rk. der wss. filtrierten lsg. der Tabletten alkal. — Verd. II2SO., 
scheidet aus der wss. Lsg. die Gallensauren ais braune, harzige M. ab. Filtrat grtin 
(C hinin). Nachweis der Gallensauren mit LuGOLscher Lsg. oder n ach  der PETTEN- 
KOFERschen Rk. — Alkaloidgeh. 1S,75%, Geh. an Gallensauren 74,60%. Sanchinin 
ist 11. in alkal. Darmfl., schwer 1. im Magensaft (90,42%: 18,70%). Die Tabletten 
zeigten ausgesprochen antisept. Wrkg. Streptokokken wurden nach 8 Min. Einw. 
der Tabletten bei Brutwarmo getotet, nach 5 Min. gehemmt. Kolibazillen werden 
nach 3 Min. gehemmt, nach 5 Min. vernichtet. (Pharmaz. Ztg. 73. 527. Berlin.) L. Jos.
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Bice Neppi, Die Sterilisation von organotherapeutischen Produlcten und ihre Wert- 
bestimmung. Zusammenstellung des Schrifttums. (Atti II. Congresso Nazionale 
Chira. pura applieata, Palermo 1926. 1120—28. Mailand.) G r im m e .

A. Ehrenreicll, London, Gewinnung von Exlrakleh aus den Driisen von Fischen,
B. aus den mannlichen Geschlechtsdriisen oder den Ovarien yon weiblichen Fischen 

u. a. Zunachst wird das Fett z. B. durch Extraktion mit einem organ. Losungsm., 
wie Aceton, entfernt u. der Riickstand mit W. extrahiert u. der Extrakt mit Tannin 
gefallt oder die wss. Lsg. wird mit Infusorienerde oder Sagespiinen gemischt u. getrocknet. 
Naeh einer anderen Arbeitsweise werden die Driisen nach dem Entfctten mit CHC13 
extrahiert u. der Extrakt mit Ather gefallt u. im Vakuum getrocknet, nachdem die 
eventl. vorhandenen EiweiCstoffe mit Uranylacetat entfernt wurden. Bei Verwendung 
von saurehaltigem absol. A. ais Extraktionsmittel wird der Extrakt mit Alkali gefallt 
u. mit A. u. Ather gewasclien. Dabei wird im Vakuum oder bei LuftabschluB gearbeitet. 
Die Prodd. diencn fiir pharmazeut. Zwecke, insbesondere zur Erhohung des Blut- 
drueks u. ais Anaesthctica. (E. P. 284 668 vom 1/2. 1928, Auszug veróff. 28/3. 1928. 
Prior. 3/2. 1927.) M. F. M u l l e r .

Wolf Kritchevsky, Chicago, Illinois, V. St. A., Haarfarbemittel. Man vermischt 
Seife mit dem Farbemittel, wie p-Phenylendiamin, Pyrogallol, Aminodiphcnylamin 
u. Glycerin oder Glykol. (A. P. 1 663 202 vom 29/3. 1926, ausg. 20/3.1928.) F r a n z .

K. Gyorgy, Budapest, Erhitzen und Kiihlen mittels chemischer Reaktionen. Man 
yerwendet dabei einen Behalter, der innen mit einem nichtleitenden Stoff gefiittert 
u. mit einem einen Wasserbehalter darstellenden Deckel verschlossen ist. Das in dem 
Behalter unten befindliche Gefafi wird mit CaO gefullfc u. W. durch ein Nadelventil 
des Deckelbehalters zugefiihrt. Der App. wird in einem Gehause das Canevasstiicke, 
Gewebe, Filz o. dgl. enthąlten kann, die nach dem Warmwerden auf den menschlichen 
Kórper aufgelegt werden kónnen, untergebracht. Ferner kann man den App. zum 
Kiihlen verwenden, wenn man ihn z. B. mit NH4N03 u. W. beschickt. (E. P. 285 511 
vom 18/2. 1928, Auszug veroff. 12/4. 1928. Prior. 19/2. 1927.) K a u s c h .

Leonardo Gana, La Norolina nella tubcrculosi dell’ infanzia. Tempio: G. Tortu 1927.
(35 S.) 8°.

Fortschritte der Heilstoffchemie. Dargost. von Josef Ho uh en. A bt. 1: Das deutsche P a tcn t-
schriftwesen. Bcarb. von J. Houben. Bd. 4. Berlin: W. de Gruytcr & Co. 1928. 4°.
1, 4. 1913-1917. (XI, 114, 882 S.) Hldr. M. 100.-.

6. Analyse. Laboratorium.
Otto Liesche, Nomographie. II. Doppelleitern und Funktionsleitem. (I. vgl.

C. 1928. I. 2520.) Die Doppelleiter fur eine Funktion y =  /  (x) kann aus der ent- 
sprechenden Kurve abgeleitet werden. Wenn y  eine ganze lineare Funktion von x ist, 
entsteht dio Doppelleiter durch Parallelprojektion einer Gleichschrittsleiter an eine 
zweite Gleichschrittsleiter, die zur ersten schrag gelagert ist. Eine Zentralprojektion 
dagegen fiihrt bei gleicher gegenseitiger Lage zweier Gleichschrittsleitern zur Darst. 
einer linear gebrochencn Funktion. Mit der allgemeinen Formulierung linear gebrochener 
Funktionen sind die Moglichkeiten ersehópft, zwei Gleichschrittsleitern projektiv auf- 
einander zu beziehen. Zur Darst. weiterer Funktionen kann das Projektionsverf. auf 
ungleichteilige Funktionsleitem ausgedehnt werden. Funktionsleitem koimen nach 
einer gegebenen Gleichung punktweise berechnet oder nach einer yorliegenden Tabelle 
aufgebaut werden; letzteres gilt auch fiir rein empir. Funktionen. (Chem. Fabrik 1928. 
228—30. 241—43. Seelze.) S i e b e r t .

H. Werner, Aufbewahrung von Salzmineralien in Sammlungen. Vf. schlagt zur 
Aufbewahrung der Salzmineralien in Sammlungen vor, dieselben in Kuppelglasern 
mit nicht verengtem Hals u. eingeschliffenem Stopfen mit WachsyerschluB zu halten, 
in denen nur ein der GróBe des Glascs entsprechendes Minerał aufbewahrt wird. (Kali 
22. 116—19. Celle.) E n s z l in .

Paul Oertel, Ein praktisches und billiges Laboratoriumsabdampjbad von lang- 
jahriger Haltbarkeit. GefaB aus Eisenblech fiir Massenabdampfungen. (Chem.-Ztg. 52. 
302. Bremen.) B l o c h .

E. P. Clark, Ein elektrisch geheizter Trockner nach Ahderhalden. Vf. beschreibt 
eine Trockenvorr. nach dem Prinzip von ABDERHALDEN, mit der Anderung, daB die
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Erhitzung des die zu troclmende Substanz enthaltenden, unter Yakuum stehenden 
Rohres statt mit den Diimpfen einer sd. FI. durch clektr. Widerstandsheizung bewirkt 
wird (Abbildung), wobei bei Tempp. ab 125° die Temp.-Schwankungen im zentralen 
Teil des Rohres nur ca. 1° betrugen. (Ind. engin. Chem. 20. 306. Washington.) H e r z o g .

Alexander Lehrmann, Ein modifizierler Thermoregulator. Vf. beschreibt einen 
vereinfachten Thermoregulator, dessen Prinzip darauf beruht, daB dio doppelte Er- 
liitzung 1. durch einen konstanten Erhitzer auf ungefahr die gewiinschte Temp. 
u. 2. durch einen nur zeitweise gebrauchten Erhitzer geringer Warmekapazitat genau 
auf die erforderliche Temp. zusammengelegt wird unter Verwendung eines Hg-Toluol- 
regulators, eines Relais u. einer elektr. Widerstandsheizung (Zcichnung). Mit dem App. 
konnten Tcmpp. zwischen 25 u. 30° innerhalb 0,02° konstant erhalten werden. (Ind. 
engin. Chem. 20. 290. New York, Coli.) H e r z o g .

Hildegard Miething, Die Optik der Gesamtslrahlungspyronieter. Die Absorption 
der Glas- u. Quarzlinse des Ardometers wird nach einem graph. Verf. fiir sehwarze 
Strahler von verschiedenen Tempp. zwischen 700 u. 2000° bestimmt. Es ist unmoglicli, 
die Strahlungsenergie selektiy strahlender Korper mit einem Ardometer mit Glaslinse 
zu messen, da dieses bei Korpern, dereń Emissionsv( rmógen im Ultrarot abnimmt 
(Metallen, Fe, Cu), eine zu hohe, bei Korpern mit im Ultrarot ansteigendem Emissions- 
vermógen (Oxyden, Auermassc) dagegen eine zu geringe Strahlungsenergie anzeigt. 
(Wissenschl. Veroffentl. Sicmens-Konzern 6. 135—42. S ie m e n s  & H alsice  A.-G., 
Wernerwerk Siemensstadt.) B l o c h .

Fr. Boldt, Labormkuumfilter. Beschreibung eines kontinuierlich arbcitcnden 
7akuumfilters fiir Laboratoriumgebrauch yon 0,02 qm Filterflache, fiir das schon einige 
Liter Materiał ausreichen, um einen AufschluB iiber die Anwendungsmóglichkeit u. 
Eignung von Trommelfiltem fiir Schlamme zu geben. (Chem. Fabrik 1928. 227—28. 
Bochum.) S ie b e r t .

Tadeusz Rabek, Ober ein Viscosimeter zur Bestimmung der Viscositat kleiner 
Fliissigkeitsmengen. Eine neue Viscosimcterkonstruktion mit automat. Fiillung, ahnlich 
dem Viscosimeter von BOUSFIELD. (Przemyśl Chcmiczny 11 [1927], 614—19. 
Warschau, Chem. Forschungsinst.) WAJZER.

D. Kruger, Eicliflussigkeiten fiir Viscosimeter. Zur Messung der Viscositdt relatiy 
zahfl. Stoffe, wie Ole, Lacke, Leimlsgg. u. a. erscheinen Rohrzuclcerlsgg. am geeignetstcn, 
dereń Viscositat bis zu einer Konz. von 40% von yerschiedenen Autoren gemessen 
worden ist. Vf. stellt die der Literatur entnomruenen Ergebnisse zusammen. (Ztschr. 
angew. Chem. 41. 375. Berlin, Techn. Hochsch.) S ie b e r t .

I. P. Tolmachoff, Ein Verfahren zum Schneiden von Glasrohren. Zum Schneiden 
von Glasrohren wird die Róhre angefeilt u. in die entstandene Rinne geschmolzenes 
Glas gepreBt. Meist erfolgt hierbei die Abtrennung genau der Anfeilung entsprcchend 
sofort, nur in seltencn Fallen ist dic wiederholte Anwendung von geschmolzenem Glas 
erforderlich. (Science 67. 299. Carnegie Museum, Pittsburgh, Pennsylvania.) L e s z .

G. Breit und M. A. Tuve, Die Erzeugung und Anwendung hoher Spannungen 
im Laboratorium. Es wird eine Methode zur Erzeugung sehr hoher Spannungen u. 
dereń Anwendung auf Yakuumrohren besprochen. (Naturę 121. 535—36. Carnegie 
Inst. of Washington.) K r u g e r .

K. Seiler, Nochmals zum Taschenpolarimeter „Leitz“. (Vgl. C. 1928. I. 1683.) 
Ein yerbessertes Modeli (Nr. 253) des LEITZ-Taschenpolarimeters ermoglicht durch 
Anbringung yon mehr Teilstrichen Ablesen von 1/10%  u. Schatzung yon 1/ioo%- Das 
Gesichtsfeld ist klar. Einfiihrung der Lsg. geschieht ohne Verschiebung von Analysator 
u. Polarisator. Der App. ist fiir Zuckerbestst. sehr geeignet. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 66. 
181—82. Bern.) L. JOSEPHY.

L. A. Jones, Pholographisclie Spektralpholometrie im ultravioletten Gebiet. Vf. 
diskutiert die Anwendung einer Reihe pholograpli. Methoden, die sich fiir die Best. 
der Ultrayiolettabsorption selektiy absorbierender Medien u. der spektralen Yerteilung 
der Empfindlichkeit photograph. Materialien bewahrt haben, u. die fiir die Messung 
der Energieyerteilung der Sonnenstrahlung geeignet erscheinen. (Ztschr. wiss. Photogr., 
Photophysik u. Photochem. 25.265—81. Rochester, Res. Lab. Eastman Kodak Co.) L e s z .

W. Dziobek, Die Farbtemperatur des Magnesiumlichtes. Es wird photometr. die 
Farbtcmp. des Afy-Lichtes zu 3700° absol. bestimmt; die Unsicherheit der Messung 
wird auf ±75° yeranschlagt. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochcm. 25. 
287—90. Physikal. Techn. Reichsanstalt.) L e s z y n s k i .
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Tadeusz Miłobędzki, Uber die Hichtigkeit des Tiłers von Sauren und Basen. Es 
werden Titrationsfehler erortert, die von der Besehaffenheit der Urtitersubstanzen — 
Ozalsaure, Soda, Borax —, von der Wahl der Indicatoren u. der Ggw. von C02 ab- 
hangen. Die erreiehbare Genauigkeit der Titration von 0,1-n. HC1 mit 0,1-n. NaOH 
wird zu ±0,01% his 0,03% gefunden. (Roczniki Chemji 7 [1927]. 295—308. Posen, 
Univ.) W a j z e r .

Friedrich L.Hahn, MaxFrommer und Rudolf Schulze, Uber die Verfolgung 
des lieaktionsablaufs bei der Durchfiihrung potentiometrischer Titrierungen. (Vgl. H a h n  
u. F r o m m e r , C. 1927. II. 960.) Es wird die Endpunktsbest. bei unsymm. Titrierungen 
behandelt u. einer allgemeinen Lsg. zugefuhrt. Eine befriedigende Auswertung poten- 
tiometr. Messungen ist nur dann móglich, wenn es gelingt, Unsymmetrie u. Endpunkts- 
lage eines gemessenen Potentialgangs aus der Messung selbst zu bestimmen. Der Weg 
hierfiir wird angegeben. (Ztschr. physikal. Chem. 133. 390—96.) K. W o l f .

H. Leopold, Einfache Apparalur zur mikroanalytischen Bestimmung ton durch 
Lauge dbspaltbarem Stickstoff. Beschreibung einer Apparatur u. Arbeitsweise zur Best. 
des Stickstoffanteilcs in Substanzen, der durch Erhitzen mit Lauge abgespalten werden 
kann. Der App. iihnelt den zur makroanalyt. Best. gebriiuchlichen App., ist jedoch 
viel kleiner dimensioniert u. laBt sich leicht aus den in jedem Laboratorium vorhandenen 
Geratschaften aufbauen. (Chem.-Ztg. 52. 309. Briinn, Techn. Hochseh.) SlEBERT.

Walther Kangro, Ein neues adiabatisches Calorimeter fiir hohe Temperaturen. 
Eine direkte oder direktere Best. von Wiirmetónungen bei hohen Tempp. ist anzustreben. 
Wegen der starkeren Wiirmestrahlung muB man dabei adiabat. arbeiten, d. h. die „Um- 
gebung“ muB selbsttatig u. momentan die Temp.-Anderungen des Calorimeters 
mitmaelien. Das geschieht in dem vom Vf. angegebenen App. durch Verstarkcn oder 
Absehwachen des Hcizstromes in einem das Calorimeter umgebcnden ,,Ringofen“ , 
der das Calorimeter standig etwas hoher aufheizt ais die ,,Umgebung“ (einen groBen 
elektr. Rohrenofen). Dazu dient ein Satz von Elektronenrohren, die durch W h e a t - 
STO N E-Schaltung von Widerstandsthermometern im Calorimeter u. im Ringofen in 
Tiitigkeit gesetzt werden. Im Hauptofen befindet sich zum Ausgleichen der Temp. 
ein starkes Ni-Gehause, in diesem der Ringofen aus zwei dicken Fein-Ag-Hiilsen, 
zwischen denen sich die Heizspule befindet, in der inneren Hiilse finden 4 kleine Wider- 
standsthermometer Platz; im Ringofen steht das eigentliche Fein-Ag-Calorimeter mit 
einer zentralen Bohrung zur Aufnahme der reagierenden Substanzen u. 3 Widerstands- 
thcrmometern zur M essung der Temp. u. zur Bestatigung der Steuerung (s. o.). Uber 
den Offnungen von Ringofen u. Calorimeter (von auBen verschlieBbar) befindet sich 
im eigentlichen Hauptofen ein „Vorwarmeofen“ , um die Korrektionen fiir dio spezif. 
Warmen klein zu halten. Der ganzc Ofen kann mit einem indifferenten Gas dureh- 
spii.lt werden. Eicliung elektr., M eBbereich bis 900°. Die angegebene WHEATSTONEsche 
Steuerung kann auch zum adiabat. Calorimetrieren bei Zimmertemp. benutzt werden. 
(Ztschr. Elektroehem. 34 . 253—57. Braunschweig, T. Hochsch., Phys.-chem.
Institut.) W. A. R o t h .

G. M. Edell, Bestimmung kleiner Mengen Kohlenozyd in Luft. Vf. empfiehlt die 
Best. geringer Mengen yon CO in Luft durch Oxydation mit reinstem J 20 5 unter Yer- 
wendung eines nach Gk a iIam  (Journ. Soc. chem. Ind. 38 [1919], 10 T) "ausgebildeten, 
tragbaren App. u. Beriicksichtigung der geringen, auch durch reine Luft bewirkten, 
gleichmaBigen Freimachung von J  aus J 205. Die Genauigkeit der Methode wird durch 
Beleganalysen dargetan. (Ind. engin. Chem. 20 . 275. Syracuse [N. Y.], Univ.) H e r z o g .

E lem ente und anorganische Verbindungen.
Adalbert Elek, Eine neue Mikrophosphorbestimmung. 0,3—0,6 mg werden in 

einen Ag-Tiegel eingewogen u. mit ca. 0,2 g KN03 u. 1 g KOH unter bestimmten 
VorsichtsmaBregeln geschmolzen. Die Schmelze wird in ein Reagensglas iibergefuhrt, 
der Tiegel mit W . gewaschen u. die Lsg. mit HN03 auf 15 ccm aufgefiillt. Nach Stehen 
im W.-Bad wird Molybdatlsg. zugefiigt. Im allgemeinen stellt das Verf. eine Ver- 
besserung der Methode von L ie b  u . W in t e e s t e i n e r  (C. 19 2 4 . H. 2537) dar. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 5 0 . 1213—14. New York, Rockefeller Inst.) K in d s c h e r .

M. Giordani, Elektrolytische Bestimmung des Zinks. Verbesserung der elektrolyt. 
ŹJ?i-Best. von B e l a SIO u . M e l l a n a  (C. 1927. II. 1871). Die Methode hatte den Naehteil, 
daB die aus Bleiperosyd bestehende Anodę bei der Elektrolyse der schwefelsauren 
Lsg. von der mitentstehenden Uberschwefelsaure angegriffen wurde. Vf. yersucht, 
die entstehende Uberschwefelsaure durch Zugabe reduzierender Substanzen zum
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Elektrolytcn fortzusehaffen; am bosten hat sich Zusatz von Glucose bewahrt. Beispiel: 
250 ccm Zinksulfatlsg., dio ungefahr 0,6 g Zn enthielt, wurde durch NH3 neutralisiert, 
dann 20 ccm 1/2-n. H2S04, 5 g Na,SO., u. 12 g Glucose zugegeben. Die Anodę bestand 
aus einer Bleispirale (Drahtdurchmesscr 2 mm, Lange 18 cm), die Kathode aus einem 
Bleinetz. Elektrolysiert wurde mit einer Stromstarke von 0,3 Amp. u. etwa 3,8 Yolt. 
Die gefundenen Zn-Werte stimmten mit den theoret. sehr gut uberein. (Annali Chim. 
appl. 18. 63—65.) G o t t f r ie d .

Hellmut Fischer, Neuer empfindlicher Nachweis des Kobalts miłtels Diphenyl- 
thiocarbazon. (Vgl. C. 1926. II. 620.) Eine schwach aminoniakal., sehr yerd. Co- 
Salzlsg. farbt sich bei Zimmertemp. mit einigen Tropfen einer sehr verd. Lsg. von 
Diphenylthiocarbazon in Ammoniakwasser yiolettrot, ammoniakal. gemachtes dest. W. 
dagegen orangegelb. Die Rk. auf Co hat die hohe Empfindlichkeit von 1 : 2 500 000. 
Die — zweckmiiBig stets frisch bereitete — Reagenslsg. wird durch Auflósen yon etwa 
so viel Diphenylthiocarbazon in verd. Ammoniakwasser (1 Tl. konz. Ammoniakwasser 
auf 10 Tle. W.) hergestellt, daB die orangeroto Farbung etwa der einer gebrauchlichen 
Methylorangelsg. fiir Indicatorzwecke entspricht. Ihre Haltbarkeit wird durch Zusatz 
einer Messerspitze Hydrazinsulfat auf 100 ccm crhoht. Die Rk. wird gehindert bei 
Ggw. von Kaliumeyanid. Mit NH3 fiillbare Metalle miissen vorlier entfernt werdpn. 
Die Anwesenheit von Ni hat keinen EinfluB, es lassen sieh im Ni mit Sicherheit noch 
0,1% Co nachweisen. Bei Abwesenheit von Co farbt sich die Ni-Lsg. mit dem Reagens 
oliygriin u. flockt dann aus. Bei Blaufarbung Ni-haltiger Lsgg. (durch das NH3 im 
Reagens) sind diese gegen dio t)berdeckung der Rotyiolettfarbung des Co cntsprechend 
zu verd. Is t der Co-Gehalt des Ni mutmaBlich geringer ais 0,1%, so trennt man den 
gróBeren Teil des Ni vorlier mit — nicht iiberschussigem — Dimethylglyoxim ab. Bei 
Ggw. von Zn, welches unter gleiehen Bedingungen Purpurrotfarbung mit dem Reagens 
gibt, wird das Diphenylthiocarbazon in natronalkal. Lsg. zu der ebenfalls natronalkal. 
gemachten Substanzlsg. liinzugesetzt. Der geringste Co-Gehalt maeht sich hier durch 
eine blauyiolette Farbung kenntlich, die sehr sehnell yerblaBt u. in mehr oder weniger 
triibes Grau ubergeht. So sind bis zu 0,03% Co im Zn nachweisbar. — Die abweichenden 
Fiirbungen der Kobaltrk. finden ihre Erklarung in der Unbestiindigkeit des Diphenyl- 
thiocarbazons gegeniiber starken Alkalien. Es spaltet sich unter gleiclizeitiger Einw. 
des Luft-0 Schwefel ais Alkalisulfid ab, welches mit dem Co unter Bldg. von CoS 
reagiert, daher Miseh- u. Graufiirbung. Letztere wird verhindert u. die violettrote 
Farbung erzeugt, wenn man der Lsg. yorher ein Reduktionsmittel (Sn11, Hydrazin
sulfat) zugesetzt hatte. In analoger Weise wie neben Zn kann man Co aueh neben Pb, 
Sn, As, Sb, Al u. Cr nachweisen; Cu u. die Edelmetalle miissen vorher entfernt werden. 
Aueh empfiehlt sich die Fernhaltung von Ammoniumsalzen bei Ausfiihrung der Rk. 
in natronalkal. Lsg. (Wissenschl. Vcroffentl. Siemens-Konzem 6. 147—49. SIEMENS & 
H a l s k e  A.-G., Wernerwerk Siemcnsstadt.) BLOCH.

A. Benedetti-Pichler, Die Anwendung der Milcroanalyse in  Metali- und Hutten- 
laboratorien. Die Mikromethode zur Best. des Ni ais Ni-Dimethylglyoxim mit Hilfe 
des Filterstabchens u. Filterbechers in Legierungen u. die elektrolyt. Mikrokupfer- 
best. werden beschrieben u. dio Yorteile der Mikromethoden dargetan. (Metali u. 
Erz 25. 206—08. Graz, Chem. Inst. d. Techn. Hochseh.) E n s z l in .

Organische Substanzen.
D. Kruger, Mikromethode zur Bestimmung des Stickstoffgeh<dts von Nitrocellulose. 

Fraktionierung von Nitrocellulose durch Diffusion. Die Nitrocellulose wird mit NaOH -j- 
H20 2 yerseift u. in einer mit geringen Anderungen von der iiblichen Mikrokjeldahl- 
best. ubernommenen Apparatur nach der Red. mit DEVARDA-Legierung ais NH3 
bestimmt. — 20 ccm einer Lsg. yon Nitrocellulose in Aceton wurden gegen 60 ccm 
reines Losungsm. diffundieren gelassen. Es tra t auBer einer Zerlegung in kolloidchem. 
yerschiedene Fraktionen (erhebliche Abweiehungen yom FlCKsehen Gesetz) aueh 
eine chem. Differenzierung auf, wie die N-Bcst. im Trockenriiekstand der untersten 
u. obersten Schichten zeigte. Die niederen Nitrierungsstufen reichern sieh in den 
oberen Schichten an, in Einklang mit dem Befund, daB der Diffusionskoeffizient yon 
unter gleiehen Bedingungen, nur mit Nitriersaure yon wechselndem W.-Geh. lier- 
gestellten Nitrocellulosen mit sinkendem N-Geh. steigt. (Ztschr. angew. Chem. 41. 
407—08. Charlottenburg, Techn. Hochsch., Chem.-Teehn. Inst.) Ma r s s o n .

Wm. L. O. Whaley, Die Anwendung der U.S.P.-Methanolprobe. Die Ubertragung 
der Priifung auf CH3OH nach der U. S. Pharmacopeia X, 39 auf Zubereitungen (Ge-

X . 1. 188



2 8 5 0 Cr. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1 9 2 8 .  I .

wiirz- u. Fruchtextrakte, Parfiims kosmot. Priiparate etc.) ergab (Tabelle), wie z. B. 
die Priifung eines Ingwerextraktes, die Notwendigkeit gróBter Vorsicht in der Deutung 
der Farbung, die nicht selten yon Bcgleitstoffen der Zubereitung herriihrt. Hinsichtlich 
der Empfindlichkeit der Probe u. des Einflusses der Konz. an Gesamtalkohol ergab 
eine Priifung an rein alkoh. Fil. (Tabelle), daB bei der yorgeschriebenen Konz. von 5% 
Gesamtalkohol noch 1/2—1% CH30H  in absehbarer Zeit eine -j—!Rk. gibt, wahrend 
keine Farbenrk. mehr auftritt bei demselben CH3OH-Geh. aber einem Gesamtalkohol- 
geh. yon 50% (Zufiigung der entsprechenden Menge A.). Es wird also selbst der EinfluB 
steigenden CH3OH-Geh. durch starkę Erhohung der Konz. des Gesamtalkoholgeh. 
aufgehoben. Von den an rein alkoh. Lsgg. gepriiften Modifikationen der Methode(Tabelle) 
erwies sich die einer yorhcrigen Dest. der Fil. ais die zuverliissigste. Aus diesen Unterss. 
ergibt sich, daB bei richtiger Deutung der auftretenden Schwierigkeiten u. geeigneter 
Abanderung der Probe diese auch auf andere ais rein alkoh. Lsgg. Anwendung finden 
kann, wobei im Zweifelsfalle die Ausfiihrung des Testes auch mit den zum Vergleieh 
mit geringen Mengen CH3OH yersotzten Proben die Entscheidung erleichtert. (Ind. 
engin. Chem. 20. 320—21. New Orleans [La.], Prohibition Lab.) H e r z o g .

Santiago A. Celsi, Erkennung der Gallussdure und des Tannins. Gallussaure. 
Vf. benutzt zum Nachweis yon Gallussaure ihre Eig., sich bei der thenn. Zers. in Pyro- 
gallol u. C02 zu zersetzen. Pyrogallol wird besser ais nach Sa n c h e z  (Buli. Soc. chim. 
France [4] 9 [1911], 1057) mit der ahnlichen aber empfindlicheren Methode von 
G l u c k s m a n n  (Pharm. Praxis 1912. 100; Apoth.-Ztg. 27 [1912]. 334) nachgewiesen: 
Eine Spur Substanz in 1 ccm konz. Essigsaure wird mit einigen Tropfen Formol ver- 
setzt; auf Zusatz weniger Tropfen konz. HC1 zu der erwarmten Lsg. entsteht eine 
kirschrote Farbung, die bei Zusatz yon Essigsaure bestehen bleibt; Empfindlichkeit 
noch bei einer Verdunnung 1: 100000. Positiy war dieser Nachweis, nach dem Er
hitzen im Reagenzglase, bei Gallussdure, Tannin, Airol, Tannigen, Tannoform, Tann- 
albin, negatiy bei Dermatol. — Unter anderen bekannten Rkk. der Gallussaure be- 
schreibt Vf. folgende: Mit Kaliumantimonyltartrat entsteht ein weiBer, mikrokrystallin. 
in Seignettesalzlsg. 1. Nd., mit 1. Molybdaten intensive chromgelbe Farbung (sehr 
empfindliche Rk.), mit Alkaliwolframaten viel schwiichere Gelbfarbung, mit Alkali- 
chromaten griinlichgclbe, mit Vanadinsaure intensive blauschwarze Farbung. (Revista 
Centro Estudiantes Farmacia Bioąuimica 16. 642—50.) R a d t .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Yutaka Teruuehi und Len Okabe, Uber eine Metliode zur Bestimmung von Cystin 

nach Okuda und der Cystingehalt verschiedener Arten von Proteinen. Fiir die von O k u d a  
(C. 1925.1 .1232 vgl. auch C. 1926.1 .1462) ausgearbeitete Methode zur Best. des Gyslins 
in EiweiBhydrolysatcn werden folgende Verbesserungen yorgeschlagen: Protein wird 
10 Stdn. mit 20%ig- HC1 liydrolysiert. Eine Entfarbung mit Tierkohle unterbleibt, 
um die durch Adsorption bedingten Verluste zu ycrmeiden. Dagegen erfolgt die Titration 
mit der Jodatlsg. unter Yerwendung von Starkę ais Indicator. Mit Hilfe dieser ver- 
besserten Methode wurden folgende Cystinwerte gefunden: Serumalbumin 1,58, Eier- 
eiweiB 2,01, Serumglobulin 1,64, Fibrin 1,48, Rindfleisch 0,66, Hiihnerfleisch 0,64, 
Salm 0,58, Edestin 1,13, Legumin 0,90, Gliadin 2,19, Zein 0,58, Globin 0,61, Gelatin 
0,04, Menschenhaar 14,26, Pferdehaar 11,07, Wolle 9,12, Casein 0,33%. In friiheren 
Bestst. war der Cystcingeh. dieser Proteino niedriger gefunden worden. (Journ. Bio- 
chemistry 8 . 459—67. Tokyo, Kitasato Inst.) G u g g e l h e im .

Noribumi Sofue, Experimenlelle Untersuchung uber die Ursaćhe der Verspatung 
der van den Berghschen Bilirubinreaktion an hdmólylischem Serun. Die Gescliwindigkeit 
der VAN DEN BERGHschen Rk. hangt von dem Verhaltnis der Menge des Bilirubins 
zu derjenigen der Stromata ab. Ist die Bilirubinmenge relatiy groB, so tritt die Rk. 
prompt auf, dagegen erseheint die zweiphasisch-prompte oder die zweiphasisch-yer- 
spatetc Rk., sobald die Stromata ihre hemmende Wrkg. entfalten. Durch die oxy- 
dierende Wrkg. der Stromata wird Bilirubin so yerandert, daB es bei Ggw. von Diazo- 
reagens nur gelbe Farbung zeigt. (Proceed. Imp. Aead., Tokyo 4. 27—29. Tokyo, 
Kaiserl. U n iv .) GuGGENHEIM.

G. Frerichs, Blei- und Kupfemachweis in Citronensdure, Weinsdure und Exlrakien 
nach dem D. A. B. 6. Die Prufungsyorschriften des D. A. B. 6 fiir Acidum citricum 
u. Acidum tartaricum auf Pb- u. Cu-Geh. enthalten Ungenauigkeiten bei der Angabe 
der Mengen der zu priifenden Fil. u. der Yergleichsfll. Da nur 20 mg Pb fiir 1 kg Saure 
gestattet sind, miissen die Proben so ausgefiihrt werden, daB man die Gesamtmenge
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der Saurelsg. mit 10 ccm der Pb-Lsg., die mit W. bis zur gleichen Hohe aufgefiillt ist, 
yergleicht. Ahnlich ist die Yorschrift zur Priifung der Extrakte von Succus Juniperi 
u. Succus Liąuiritiae auf Cu. Hier konnte nach Ansicht des Yf. starkere Verd. (auf 
15 ccm) vorgesehrieben sein. Es ist ein Geh. von 0,128 g Cu in 1 kg Extrakt zugelassen. 
(Apoth.-Ztg. 43 . 513—14. Bonn, Univ.) L. J o s e p h y .

Ugo Cazzani, U ber die biologische Werłbestimmung von Iherapeutisch rerwendeten 
Arsenobenzolen. (Atti II. Congresso Nnzionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 
908—18. — C. 1927. 1. 1715.) G r im m e .

Ph. Horkheimer, Zur Gelialtsbestimmung ton Tinctura Slrophanłhi. Eine ein- 
fache Vorprufung der Tinctura Stroplianti auf Gratussamen wird folgendermaCen 
ausgcfiihrt: Eindampfen von 3 ccm Tinktur zur Trockne, Betupfen des erkalteten 
Ruckstandes an mehreren Stellen mit 80% ig. H2S04. Bei einwandfreier Tinktur 
tr itt rotliche Fiirbung auf; bei Tinktur aus Kombesamen dunkelgriine Fiirbung. 
(Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 68. 264. Niirnberg, stadt. Krankenhaus-Apotheke.) L. Jo s.

Ludwig David, Daten zum Kolozynthinnachweis im Koloquinthenexlrakt. Durch 
Extraktion von dextrinhaltigcm trockenem, zerriebenem Koloquinthenextrakt mit 
lc. W. m ir de aus dem im W. 1. Teil Kolozynłhin u. Harz, aus dem in W. unl. Teil 
Kolozynłhidin u. Farbstoffe hergestellt. Die isolierten Substanzen wurden unter
sucht. Kolozynthin ist 11. in A. u. CH3OH, etwas 1. in A., das Harz, Kolozynthidin 
u. der Farbstoff waren in den yerschiedensten Losungsmm. 11. Das Kolozynthin ergab 
bei der KELLERsehen Schichtprobe eine schon karminrote Rk., die harzige Substanz 
verhielt sich negativ; Kolozynthidin mit Farbstoff gab einen braunlichen Ring, der 
bei Entfernung des Farbstoffs ausblieb. Bindung des Farbstoffs durch Kalkmilch. 
Auf Grund dieser Daten wurde die Schichtprobe im ungar. Arzneibuch folgender
maCen geandert: Mischen von getrocknetem Extrakt mit Kalkmilchbrei, troeknen, 
Extraktion mit CH3OH, filtrieren u. troeknen. Lsg. des Trockenriickstandes in Eg., 
Zufiigen von 1 Tropfen FeCl3-Lsg. u. Unterschichten mit konz. H 2SOj. Der entstehende 
rote Ring ist noch bei einem 2%ig. Kolozynthingeh. deutlich wahrnehmbar. (Pharmaz. 
Ztg. 73. 525—26. Franz-Josefs-Univ.) L. J o s e p h y .

Lad. Ekkert, Beilrag zu den Farbenreaktionen des Morphins. (Pharmaz. Zentral- 
lialle 69. 198—99. — C. 1928. I. 2523.) L. J o s e p h y .

Stephan Loffler, Berlin-Charlottenburg, Messen einer durcli ein Rohr strómenden 
Fliissigkeits- oder Gasinenge. Die zu messende FI. bzw. das zu messende Gas hebt einen 
kegelformigen Schwimmer aus seinem Sitz. Die Bewegung des Schwimmers wird mittels 
eines iiber Rollen laufenden Seils auf ein eisernes Gegengewicht ubertragen, das sich 
innerhalb einer Induktionsspule bewegt. Eine Anzeigevorr. maclit auf elektromagnet. 
Wege diese Bewegung kenntlich. (Oe.P. 109123 vom 27/8. 1925, ausg. 26/3. 1928.
D. Prior. 28/8. 1924.) K u h l in g .

Steinie & Hartung G. m .b .H ., Qucdlinburg, Róhrenfederthermomeier mil 
Fiillung aus zwei Fliissigkeilen im Tauchgefd/3, dad. gek., daB die zweite, mit der ersten 
nicht mischbare FI. den von der ersten FI. nieht angefiillten Teil des Tauchers ohne 
Freilassimg eines Dampfraumes erfullt, innerhalb des MeBbereiches nicht sd. u. einen 
groBeren Warmeausdehnungskoeffizienten besitzt ais die erste FI. — Die Thermometer 
gemaB der Erfindung kónnen wesentlich kleiner gehalten werden ais die bekannten 
Rohrenfederthermometer ohne Verschlechterung der Genauigkeit. (D. R. P. 458 926 
K I. 42 i vom 16/3. 1926, ausg. 23/4. 1928.) K u h l in g .

Akt.-Ges. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz, Vakuummessung. Die Messung
erfolgt mittels eines, zweckmaBig U-fórmigen, bifilar gewickelten Bimetallstreifens, 
welcher von einem unveranderlichen elektr. Strom durchflossen wird. Die Temp. des 
Streifens andert sich mit der Hohe des Vakuums u. die dadurch bewirkte Formanderung 
wird durch einen vor einer Skala schwingenden Zeiger sichtbar gemacht. (Oe.P. 
109 131 Tom 21/5. 1926, ausg. 26/3. 1928. D. Prior. 2/6. 1925.) K u h l in g .

Friedrich Fichter, Anleitung zum Studium der chemisclien Reaktionen und der qualitativen 
Analyse. 4. erg. Aufl. Stuttgart: F. Enke 192S. (X, 126 S.) gr. 8°. Durchsch. M. 5.20; 
Lw. M. 6.70.

Beatrix Tedesco-Polack, Sero-diagnostic du cancer par la reaction de Botelho. Reaction 
azoto-iodo-iodurće avec correction de l'index refractometriąue des serums. Paris: les 
Presses uniyersitaires de France 1926. (91 S.) 8°. 20 fr.
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H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine cŁemische Technologie.

Irving Langmuir, Atomarer Wasserstoff ais Hilfsmittel induslrieller Forschwig. 
(Ind. engin. Chem. 20. 332—36. — C. 1928. I. 1898.) H e r z o g .

F. H. Morris und Walter Cr. Whitman, Warmeubertragung durch Ol und Wasser 
in Rohren. Vff. bcschreiben die Best. der Warmeleitungskoeffizienten (Oberflachen- 
koeffizienten) =  WLK. fiir 3 Erdóle u. fiir W., welche Fil. mit turbulenten Flufi 
(Gesehwindigkeit 1—20 FuB per Sekunde) durch das horizontale Stahlrohr eines doppel- 
wandigen Warmeaustauschers (schemat. Abbildung) flossen, wobei die Verss. sich sowolil 
auf die Erhitzung durch Dampf, ais die Abkiihlung durch W. unter gleichen Bedingungen 
erstrecktcn. Die Viscositaten der untersuchten Fil. schwankten zwischen 0,5—55 centi- 
poises, dic WLK. zwischen 10—700 B. t. u. pro Stde. pro QuadratfuB pro Grad Fahren
heit. Die Daten fiir 01 u. W. wurden verglichen mit Hilfe der NuSSELTschen Gleicliung 
(vgl. Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 53 [1909], 1750 1808), welche die WLK. ais Funktion 
der Gesehwindigkeit, D., Warmeleitfahigkeit, spezif. Warme u. des Rohrdurchmessers 
darstellt. Die quantitativen SchluBfolgerungen werden graph. dargestellt, da eine 
einfache, fur die ganze Versuchsreihe giiltige Gleichung nicht gefunden werden konnte. 
Die physikal. Daten der untersuchten Fil. wurden yorteilhafter bei der Temp. der 
Hauptmenge der Fil. ermittelt, ais bei der Oberflachentemp. Unter dieser Voraus- 
setzung fallen die Abkiihlungskoeffizienten um ca. 25% niedriger aus ais die beim 
Erwarmen gemessenen Koeffizienten. Die Ergebnisse der Dampferhitzung des W. 
stimmen zienilieh gut mit den Zahlen anderer Autoren iiberein. Die Daten der Ab- 
kiihlungs- u. Erwarmungskoeffizienten fiir Ol sind nicht yergleiehbar (Tabellen u. 
Kurven). (Ind. engin. Chem. 20. 234—40. Whiting [Ind.].) H e r z o g .

H. Winckelmann, Bauart und Verwendung holzgefutterter Jiohrleitungen. U ber- 
b lick  iib e r d ie  H e rs t .  Ź iofegefutterter R o h re  u . F o rm stiick e  n ach  d em  CROTOGINOverf. 
u. d e reń  V erw endung  in  d en  v e rsch icdenen  Zw eigen d e r  chem . In d u s tr ie .  (Chem. 
F a b r ik  1928. 225—27. R a tib o r .)  S i e b e r t .

A. K. Doolittle, Unifersal-Kesselkalibrierungsdiagramm. Vf. konstruiert auf 
recliner. Wegc (Integration) ein Diagramm, um in einfacher Weise den Voluminhalt 
von in Kesseln (cf) 2—10 FuB, Lange 1—50 FuB) befindlichen Fil. rasch angeben zu 
kónnen. Auch eine Volumkorrektor fiir die sphar. Seitenteile der Kessel ist vorgesehen. 
Erliluterungen zum Gebrauch des Diagramms, yon dem Blaudrucke durch den Autor 
zu bezichen sind. (Ind. engin. Chem. 20. 322—23. Chicago [III.].) H e r z o g .

Francis H. Carr, Einige Próbleme bei der Hersiellung von Feinchemikalien. (Vgl.
C. 1928. I. 2117.) Vf. bespricht eine Reihe von Fchlerąuellen u. prinzipielle Erforder- 
nisse bei der Herst. von Feinchcmikalien, die Anwendung von Mischmaschinen (BUHTZ- 
Reaktionsmaschine), Zentrifugalpumpen, Riihrapparate fiir Tieftemp.-Rkk., die iso- 
elektr. Fiillung von Proteinen, die Konzentrierung mittels Róhrenyerdampfer u. die 
Extraktion yon Stoffen aus wss. Fil. mittels leichter Lósungsmm. -nie A. u. Leichtbzn. 
in der Apparatur nach E. HAUSBRAND. (Journ. Soc. chem. Ind. 47 . 384 
bis 388.) _ SiEBERT.

W. K. Lewis und W. H. Me Adams, Berechnungsmethoden in Gegenstromabsorp- 
tionssyslemen. Yff. bcschreiben einfache graph., langwierige Berechnungen aus- 
schlicBendo Methoden des Entwurfes techn. Absorptionssysteme nach dem Gegen- 
stromprinzip. Beziiglich der Einzelheiten des Verf., das z. B. auoh fiir den Fali der 
Troeknung von Luft durohH2SO., erlautert wird, muB auf das Original yerwiesen werden 
(Ableitungen u. Diagramme). (Ind. engin. Chem. 20. 253—57. Cambridge [Mass.], 
Inst. of Techn.) HERZOG.

A. Oetken, Die Warniepumpe fiir den Bełrieb von Verdampfern (Brudenhompression) 
und ais Dampfdruckumformer. Die Warmepumpe, die durch Druckerhóhung die 
Temp. von Gasen oder Dampfen erhoht, bietet nach den ausfiihrlichen Darlegungen 
des Vf. eine yorziigliche Handhabe zur giinstigeren Gestaltung der Warmewirtschaft. 
(Warme 51. 315—20. Frankfurt a. M.) S p l it t g e r b e r .

Walther Jiirges und Otto Reichard, Die Ursachen des muffigen Geruchs in Kiihl- 
anlagen. Die eigentliche Ursache eines muffigen Geruchs in Kiihlanlagen ist in einer 
Verschimmelung des Isoliermaterials zu suchen. Es ist aber móglich, durch Einblasen 
li. Gase den Kork yóllig faulnisfest zu machen (Ezpansiłkork). (Gesundheitsing. 51. 
304—08. Mannheim bzw. Speyer a. Rh.) S p l it t g e r b e r .
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Parc Engineering Co., Ltd., Lockhurst Lane, Coyentry und E. Player, Astley, 
bei Nuneaton, Warwickshire, Apparat zum Bchąndeln von Gasen, z. B. Befeuchten 
von Luft oder Beladen dieser mit einem Desinfektionsmittel. Der App., der auch zur 
Zufiihrung yon Schmierol zu Luft fiir Maschinen yerwendet werden kann, besteht aus 
einem Fliissigkeitsbehalter, der Luftleitungs5ffnungen umgibt u. eine oder mehrere, 
drehbare Scheiben besitzt, die in die FI. eintauchen, die bei heftiger Drehung der 
Scheiben zerstaubt werden soli. (E .P . 286 812 vom 23/12.1926, ausg. 5/4. 1928.) K au.

Seitz-Werke G. m. b. H., iibert. von: Friedrich Hermann Weil, Krcuznach, 
Filterstoffe. Man behandelt Naturasbest mit einem nicht red. Gas unter Druck. Dieses 
Gas bildet mit den Verunreinigungen Verbb., die von den zu filtrierenden Fil. nicht 
angegriffen werden. (A. P. 1664 275 vom 24/2. 1927, ausg. 27/3. 1928. Prior. 
22/5 1924.) < K a u s c h .

R. Wolf Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Innenbeheizung von Vakuum-Filter- 
trommeln, 1. dad. gek., daB durch seitlichen AbschluB der Trommel mittels Wiinde 
gesohlosseno Raume unter den Zellen gebildet werden, die unter sich durch Óffnungen 
in den inncren Trommelwanden in Verb. stehen, u. in welche die Heizmittel durch eine 
im Steuerkopflager vorgesehene, mit der Zuloitung in Verb. stehende Ringnut u. ein 
an diese angeschlossenes Verbindungsrohr dauernd eingefiihrt werden. — 2. dad. gek., 
daB durch eine zweite, durch das Filtertrommellager eingefuhrte Heizmittelleitung 
die Innenwandungen der Saugkanale beheizt sind. (D. R. P. 459 044 K I. 12 d yom 
28/5. 1925, ausg. 26/4. 1928.) K a u s c h .

Wilhelm Schwill, Dortmund, Vollplatte fiir Filterpressen aus GuBmaterial mit 
Mittelwand u. angegossenen, mit ihren Tuchstiitzflachen vom oberen bis zum unteren 
Plattenrand geschlossen durchlaufenden Rippen, die zwecks Bldg. von Querkanalen 
mit von GuBmaterial allseitig umgrenzten Durchbrechungen versehen sind, dad. gek., 
daB die Durchbrechungen beiderseits der durchgehenden Mittelwand angeordnet sind. 
(D. R. P. 459 043 K I. 12 d vom 16/9. 1924, ausg. 30/4. 1928.) K a u s c h .

Arthur Seligmann, Dusseldorf, Trennung eines Gasgetnisches in seine Besiandteilc
durch Rektifikation, wobei der zur Trennung notigc Arbeitsaufwand in Gestalt eines 
Warmetransportes durch Verflussigung u. Wiederverdampfung eines Hilfsgases ge- 
leistet wird, dad gek., daB dieses Hilfsgas chem. mit dem zu zerlegenden Gasgemisch 
identisch ist, des in samtlichen, von Gas durchstrómten Raumen t)berdruck iiber 
die Atm. herrscht u. daB die eigentliche Trennung unter einem solchen Drucke vor- 
genommen wird, daB die getrennten Bestandteile oder ein Teil davon zur Leistung 
von Arbeit oder Kiilte herangezogen werden konnen. (D. R. P. 459 255 KI. 17g 
vom 27/5. 1922, ausg. 30/4. 1928.) K a u s c h .

Gesellschaft fiir Lindes Eismaschinen A. G., Hollriegelskreuth b. Miinchen, 
Zerlcgen von Gasgemischen. (D. R. P. 459 348 KI. 17 g vom 1/6. 1923, ausg. 2/5. 1928.
— C. 1924. II. 1494.) <9 K a u s c h .

Gesellschaft fiir Lindes Eismaschinen A. G., Hollriegelskreuth b. Miinchen, 
Gasreinigung. Die Reinigung von Gasen von H2S u. C02 durch Absorption durch W. 
unter Druck, wird in 2 Stufen ausgefiihrt, in denen die Gase nacheinander heraus- 
genommen werden. Das H2S-haltige W. wird fiir sich regeneriert. (E. P. 286 622
vom 5/3. 1928, Auszug veróff. 2/5. 1928. Prior. 5/3. 1927.) K a u s c h .

Koppers Co., iibert. von: H. A. Gollmar, Pittsburgh, Gasreinigung. Um Gaso 
vom H2S o. dgl. zu befreien, wird eine alkaL FI. venvendet, die eine As-Verb. oder 
ein Metali der analyt. Sn-Gruppe enthalt. (E .P. 286 633 yom 16/7. 1927, Auszug veróff. 
2/5. 1928. Prior. 7/3. 1927.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Ges., Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Abscheiden 
von Schwebekorpern aus Gasen durch Elektriziłdt. Das zu reinigende Gas wird in spiraliger 
Bahn durch das elektr. Feld u. einem achsialen Abzugskanal zugefuhrt. (Oe. P. 109 344 
vom 21/2. 1927, ausg. 10/4. 1928. D. Prior. 26/2. 1926.) K a u s c h .

Akt.-Ges. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz, Verdampfen oder Destillieren 
unter Riickgewinnung der Verdampfunqsivarme mittels Warmepumpe. (D. R. P. 459 470 
KI. 12 a vom 15/2. 1921, ausg. 9/5. 1928. Schwz. Prior. 5/2. 1921. — C. 1923. II. 
309.) K a u s c h .

Aktiebolaget Svenska Maskinyerken, Sodertalje und E. G. Erikson, Hede- 
mora, Schweden, Schichtenverdampfer. Fil. wie Celluloseablaugen, Salzlaugen usw. werden 
in App. verdampft, in denen das Heizmittel durch einen rotierenden hohlen Kórper 
mit hohlen Scheiben strómt, dereń unterer Teil in die FI. eingetaucht ist. (E .P . 286 982 
yom 6/9. 1927, ausg. 5/4 1928.) . K a u s c h .
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L’Air Liąuide Soc. An. pour 1’lŚtude et l’Exploitation des Procedes G. Claude, 
Paris, tibert. von: Soc. Chimiąue de la Grandę Paroisse [Azote et Produits Chimi- 
ques], Paris, Katalytischer Apparal. Dio Gase zirkulieren durch den innercn Kontakt 
behiilter unter indirekter Beriihrung mit dem Katalysator. Der UberschuB wird nach 
dem Erhitzen an die AuBenseite des App. gefuhrt. (E. P. 282 658 vom 13/12. 1927, 
Auszug veróff. 15/2. 1928. Prior. 24/12. 1926. Zus. zu E. P. 268721; C. 1927. II. 
620.) K a u s c h .

Commeroial Solvents Corp., V. St. A., Methanolkatalysator, bestehend aus 
Nickel, das durch Red. einer Ni-Verb., z. B. des Hydrats, Ozyds, Niirats, des weinsauren 
oder ozalsauren Salzes des Ni, bei 300—950°, vorzugsweise bei 500—600°, erhalten wird. 
Das Ni soli bis zum Schmelzanfang reduziert sein. ZweckmaBig verwendet manNi(OH), 
das aus einer wss. Lsg. eines Nickelsalzes vor der Red. mit H2 niedergeschlagen wird, 
unter Verwendung einer verd., wss. Lsg. eines Bindestoffes, wie z. B. Dextrin. — Das 
Gemisch von CO oder C02 u. Ih  wird unter einem Druck von mehr ais 50 at u. bei einor 
Temp. von 250—450° iiber einen so hergestellten Katalysator goleitet. (F. P. 636 337 
Tom 12/5. 1927, ausg. 6/4. 1928. A. Prior. 25/10. 1926.) U l l r ic h .

N. V. Montaan Metaalhandel, Amsterdam (Erfinder: Hans Siegens, Bad Hom- 
burg v. d. H.), Wiederbeleben von Adsorptionsmitteln unter Wiedergewinnung der ad- 
sorbierten Gase oder Diimpfe mittels elektr. Energie, 1. dad. gek., daB die erforderlichc 
gleichmaBige Erhitzung der Adsorptionsmittol durch einfaches Einschalten derselben 
ais Widerstand in einen elektr. Stromkreis bewirkt wird. — 2. dad. gek., daB dcm Ad-, 
sorptionsmittel von Anfang an durch Hinzufiigung besser leitender Stoffe eine ent- 
sprechende elektr. Leitfahigkeit erteilt wird. — 3. dad. gek., daB dem Adsorptionsmittel 
durch physikal. oder chem. Behandlung eine entsprechende Leitfahigkeit erteilt wird.
— 4. dad. gek., daB durch eingebaute Heizelemente eine direkt wirkende Beheizung 
des Adsorptionsmittels erzielt wird. — 5. dad. gek., daB uberdies ein Spiilgas oder 
ein Spiildampf, der auBerhalb oder innerhalb des Adsorptionssystems erzeugt wird, 
zur Verwendung kommt, wobei das Spiilmittel gleichzeitig ais inertes Schutzgas wirken 
kann. (D .R . P. 459 346 K I. 12 i vom 24/11. 1922, ausg. 2/5. 1928.) K a u s c h .

Emile Javet, Chimie. A 1’usage des chim istes,ingenieurs,industriels. professeurs, pharm aciens, 
d irecteurs e t  contrem aitrcs d ’usines. 47' cd it. P a ris : D unod 1927. (XL1V—432 S., 
104—LX IV  S.) 16°. 17 fr.

Enzyklopadie der technischen Chemie. Hrsg. von Fritz Ullmann. 2. Aufl. Lfg. 3. Bd. 1, 
S. 321—480. B erlin, W ien: U rban  & Schwarzcnbcrg 1928. 4°. M. 8.—.

H. E. Wimperis and  F. E. Smith, Physics in  industry . New Y ork: Oxford 1927. (54 S.) 8°. 
(Lectures dclivered before th e  In s t. of Physics, v. 5 : Oxford tech. pub’ns). Lw. S5 c.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Heinrich Demus, Warmtng beim Arbeiten mit AtJier. (Vgl. B r a n d t , C. 1928. 

L 897.) Vf. bcrichtet iiber einen Fali, bei dem sich in einer Atherflasche weiBe Flocken 
abgesetzt hatten. Nach Abdampfen des A. hatten die hinterbleibenden Praparate einen 
wiederkehrenden, wiirzig stechenden, mauerpfefferartigen Geruch angenommen. Am 
SchluB des zweiten Abdest. des A. von den Praparatcn war heftigc Explosion (ohne 
Brand) crfolgt. Sie riihrte vom Atherperoxyd her, welchem wohl der eigentumliche 
mauerpfefferartige Geruch zuzuschreiben ist. Nach Priifiing mit Jodkalistarkelsg. 
oder mit schwefelsaurem Titan sollten peroxydhaltige Athersorten — verscliiedene 
Athersorten zeigen verschiedene Neigung zur PeroxjTdbldg. — iiber einer angesauerten 
Eiscn(2)sulfatlsg. stehen gelassen u. vor Gebrauch dest. werden. (Ztschr. angew. Chem. 
41. 426.) B l o c h .

Leymann, Staubezplosionen. Vf. geht ein auf den Inhalt zweier Werke, „Staub- 
explosionen“ von P . B e y e r s d o r f e r  (bei Steinkopff, Dresden 1925) u. ein Buch 
gleichen Titels von J . P r i c e  u . H. B r o w n  vom Landwirtschaftsamt der U. S. A., 
die beide zahlreiche Angaben iiber vorgekommcne Staubexplosionen, Art des Materials, 
Explosionsgronze des Staub-Luftgemisches, Ursachen u. Verhiitung der Explosionen 
enthalten. (Chem. Fabrik 1928. 179—80.) B e r l i t z e r .

W. P. Jorissen, Ezplosionen, auf die manclier seinen Verdacht nicht riclitet. Hin- 
weis auf die Explodierbarkeit vonLuft von 17,1—26,4 Vol.-°/0 NH3, die Erhohung dieses 
Bereiches durch gleichzeitige Ggw. brennbarer Gase, von Formaldehyd mit Luft, sowie 
von teclin. Dichloratliylen (3,3—15,3%). Trichlorathylenduinpfe sind dagegen mit 
Luft nicht explosiv. (Chem. Weekbl. 25. 228—30. Leiden.) Gr o s z f e l d .
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Carl Malmendier, Ein fiu fi der Temperaturerhohung auf die physikalische und 
cliemisclie Beschaffenhe.it der Luft und die dadurch bcdingten hygienischen Riiclewirkungen. 
Das Vorhandensein eines Staubnd. in der Niihe der Hcizkórper oder bei Luft- 
heizungen in der Nahe der Ausstrómgitter erlaubt kein Urteil iiber den hygien. 
Wert oder Unwert einer Heizungsanlage; die Behauptung, da(3 sich durch Erwarmung 
des Luftstaubes iiber 70° hinaus NH3-Dampfe bilden u. Reizungen der Schleimhaute 
verursachen, ist unbewiesen. Die tatsachliche Trockenheit der Luft beruht auf 
physikal. Ursachen. (Gesundheitsing. 51. 301—04. Duisburg.) SPLITTG.

Gebriider Merz Merz-Werke, Frankfurt a. M.-Ródelheim, Schutz gegen die 
schadliche Wirkung von einzuatmendem Quecksilberdampf, dad. gek., daB die Atmungs- 
luft durch groBoberflachige luftdurchlassige Korper, wie Faserstoff, Pulver o. dgl. 
geleitet wird, die mit einer sehr dunnen Schicht von metali. Au uberzogen sind. — Die 
Korper werden in Gasmaskenfiltern untergebracht. (D. R. P. 455 974 KI. 61 a vom 
6/5. 1926, ausg. 13/2. 1928.) K u h l in g .

Julius Thiecke, Berlin-Pankow, Minimax Akt.-Ges., Berlin und Hermann 
Herzog, Jamlitz, N.-L., Erzeugung von Druckgas durch Verbrennen von langsam bren- 
nendem Pulver in einem geschlossenen Raum zum Betrieb von Feuerloschern o. dgl.,
1. dad. gek., daB das Pulyer zur Yerringerung der Ladedichte durch einen Ziindsatz 
unter Entziindung in einen besonderen Brennraum befórdert wird, in dem es langsam 
abbrennt. — 2. Anordnung nach Anspruch 1, dad. gek., daB das verlangerte Patronen- 
lager ais Brennraum dient. — Die Einrichtung kann auch zum Zerstauben von Des- 
infektions-, Schadlingsvertilgungsmitteln u. dgl. dienen. (D. R. P. 456 251 K I. 61 a 
vom 14/9. 1926, ausg. 18/2. 1928.) K u h l in g .

Joseph Rigby Watson, Berkeley, California, V. St. A., Feuersichere Massc. 
Man yermischt Leinol mit Alaun, Asbestine, CC14; die Mischung dient zum Feuersicher- 
maohen von Dachem, Wanden usw. (A. P. 1 663 577 vom 23/3. 1925, ausg. 27/3. 
1928.) _______  F r a n z .

Mines Dept., Safcty in mines research board. Publications. Vol. 2, 1926: R eport and papere 
re la ting  to  research in to  coal dust, fire-dam p and o ther sources of danger in  coal mines. 
London: H . M. S. O. 1928. 7 s. 6 d. n e t; Indcx, 2 d. net.

III. Elektrotechnik.
Rudolf Meingast, Fortschritte der elektrochemischen Industrie. (Chem.-Ztg. 52. 

Nr. 37. Fortschrittsbcr. 29—52.) BERLITZER.
Werner Nagel und Johannes Griiss, Untersuchungen uber Kitte und Vergv,p- 

massen unter besonderer Berucksiclitigung der Verhdltnisse in der Elektrotechnik. I. Haft- 
festigkeit. Es wird ein App. angegeben, welcher die Haftfestigkeit einer Kittung von 
Metallstiften in unglasiertem Porzellan zu messen gestattet. Eine Anzahl von Kitten 
(aus Zinkosyd-Zinkchlorid, Magnesiumosyd-Magnesiumchlorid u. Fiillstoffen [Magne- 
siumoxychloridkitte], Marmorzement, Kunstharzkitte [Glyptal mit Fiillstoffen, 
Cumaronharze mit Fiillstoffen] u. Naturharzkitte [Kolophonium u. Fiillstoffe]) wird 
auf ihre Brauchbarkeit fiir diesen Yerwendungszweck gepriift u. das richtige Miscliungs- 
yerhaltnis der Komponenten festgestellt. Die Wirksamkeit des Zusatzes von Fiill- 
stoffen u. yerschiedenartiger Behandlungsweise wird untersucht. (Wissenschl. Ver- 
óffcntl. Siemens-Konzern 6. 150—73. Siemensstadt, Forschungslab.) B l o c h .

Heraeus Vacuumschmelze Akt.-Ges. und Wilhelm Rohn, Hanau a. M., 
Schmelzen kalten Einsatzes in Induktionsófen mit Zustellung aus elektr. nicht oder 
schwach leitendem, hoch feuerfestem Materiał, 1. dad. gek., daB durch Steigen des 
Ofens ein ungleichmaBiger Badąuerschnitt erzeugt wird u. das Naehsetzen k. Guts 
an der Stelle erfolgt, an der infolge des yerringerten Badąuorsehnittes die hauptsach- 
lichste Warmeentw. erfolgt. — 2. dad. gek., daB bei Ofen, bei denen das Schmelzbad 
durch ein besonderes metali. GefaB begrenzt wird, die Neigung zeitweilig oder dauernd 
so groB gewahlt wird, daB an der Seite geringsten Badąuerschnittes die Stromleitung 
iiberhaupt nur noch durch das das Bad umschlieBende metali. GefaB bewirkt wird. — 
Die bei nicht geneigten Ofen starkę Uberhitzung u. Abnutzung der Seitenrinnen der 
Ofen wird yermieden. (D. R. P. 457 816 KI. 21 h vom 28/2.1925, ausg. 23/3. 1928.) Ku.
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I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Winkler,
Ludwigshafen a. Rh.), Gleichmafliges elektrisches Erhitzen Jcomiger Substanzen, dad. 
gek., daB dio kórnigen Materialien wahrend der Einw. des elektr. Stroms mittels hin- 
durehgeleiteter Gase dauernd in Bewegung gehalten werden. — Ortliehe Uberhitzung 
des Ofengutes oder der Elcktroden ist ausgesohlossen. (D. R. P. 457 179 K I. 21 h 
vom 2/7. 1925, ausg. 9/3. 1928.) K u h l in g .

Felten & Guilleaume Carlswerk A.-G., Deutschland, Herstellung von Isolier- 
papier unter Verwendung von kolloidaler Cellulose aus Baumwolle oder Holzzellstoff, 
die durch elektrolyt. Fallung aus der kolloidalen Celluloselsg. gewonnen wird. Die 
kolloidale Cellulose wird fiir sich oder gemischt mit faserigem Papierstoff verwendet 
(vgl. C. 1926. II. 2336, Oe. P. 103 613). (F .P . 635 236 vom 30/5. 1927, ausg. 10/3. 
1928. D. Prior. 1/6. 1926.) M. F. Mu l l e r .

Charles William Jenner, New Westminster, Kanada, Sammlerplatten. Kugeln 
aus elektrolyt. hergestelltem Pb werden in gedrehten Trommeln gegeneinander ver- 
rieben u. das entstandene feinpulverige Pb„0 mit verd. H2S04 zum Brei angeriihrt, 
welcher zu Platten geformt oder auf Bleigitter gestrichen u. getrocknet wird. Die PbSO,, 
in feinster Verteilung enthaltenden Erzeugnisse werden in ublicher Weise formiert. 
Die entstandenen Platten sind sehr haltbar, werfen sich nicht u. besitzen hohe „elektro- 
chem. Aktivita.t“. (A. P. 1 665 962 vom 2/6. 1927, ausg. 10/4. 1928.) K u h l in g .

Gould Storage Battery Co. Inc., iibert. von: William S. Gould und Willard
B. Osborne, New York, Scheider fur Sanmderplatten. Geeignete Holzstiicke werden 
etwa 8 Stdn. mit 3%ig., 100° h. NaOH behandelt, sorgfaltig gewaschen, durch etwa 
2-std. Behandlung mit verd. H2S04, dio yollig NaOH neutralisiert, anhaftende Saure 
durch mehrstd. Behandlung mit h. W. entfernt u. die Holzstiicke getrocknet. Aus den 
Erzeugnissen geschnittene Scheider sind lagerbestandig u. aueh im Sammler haltbar. 
(A. P. 1 666 007 T o m  23/10. 1923, ausg. 10/4. 1928.) K u h l i n g .

TI. S. Light & Heat Corp. (Austr.) Ltd., Sydney, Sammlerelektroden. Die Elek- 
troden werden in ublichcr Weise hergestellt, die Batterien zusammengestellt u. erheblich 
iiberladen. Dann wird dio Saure abgezogen u. die Platten werden in dicht schlieBende 
Behiilter gebracht u. darin bis zum Gebrauch belassen. In  den Behiiltem entsteht infolgo 
von Gasentw. aus den Platten tlberdruck. Die Platten sind haltbar u. jederzeit ver- 
wendbar. (Aust. P. 5307/1926 vom 22/12. 1926, ausg. 3/1. 1928.) K u h l in g .

E. Harsanyi, Budapest, Kathoden oder Antikathoden fiir Vahiumróhren. Metali-, 
z. B. Platin- oder Nickeldrahte werden elektrophoret. mit hochschm. Metallen, wie Mo, 
W oder Ti, Erdalkalioxyden, Th20 3, Ce203 o. agi. oder Mischungen dieser Metalle oder 
Oxyde iiberzogen. Die auf den Drahten niederzuschlagenden Stoffe werden in moglichst 
kolloid-disperser Suspension verwendet u. die Elektrophorese mittels niedriggespannter 
Strome, Verwendung eines Depolarisationsmittels an der Kathode u. eines Badeś, 
welches an der Kathode keine gasfórmigen Ionen bildet, durchgefiihrt. Der ais Trager 
dienende Draht wird zweckmiiBig aufgerauht, z. B. dadurch, daB man ihn in einem 
Elektrolytbado ais Elektrode benutzt u. Wechselstrom durch das Bad leitet. (E. P. 
287 098 vom 14/3. 1928, Auszug veróff. 9/5. 1928. Prior. 14/3. 1927.) K u h l in g .

C. H. F. Muller, Hamburg, Zweigniederlassung in Wien und Heinrich Halber- 
stadt, Wien, Gluhkathoden. Lange, aus schwersehm., mit Stoffen von hóherer Elektronen- 
cmissionsfahigkeit uberzogenen Metallen bestehende Drahte, von denen kleinere Stucke 
abgesclmitten u. ais Gluhkathoden verwendet werden sollen, werden in der Weise 
hergestellt, daB in Abstanden, welche der Lange der Gluhkathoden entsprechen, Metall- 
stucke vom t)berzug frei bleiben, um gut leitende Verbindungsstucke fiir die Strom- 
zuleitungsdrahte zu bilden. Bei der elektrolyt. Bldg. der Dberzuge wird das z. B. 
dadurch erreicht, daB in passenden Zeitabschnitten die Stromspannung erniedrigt 
oder die Durchzugsgeschwindigkeit des Metalldrahtes erhóht wird. (Oe.P. 109114 
vom 19/3. 1927, ausg. 26/3. 1928.) K u h l in g .

Radiowerk E. Schrack, Wien, Gluhkathoden. Der Oberzug yon Erdalkalioxyden 
wird zweckmaBig auf den bereits in der Rohre an den Stromzuleitungsdrahten befestigten 
Metalldrahten mittels Zerstaubers aufgebraeht. Zerstaubt werden Suspensionen des 
Erdalkalioxyds oder -earbonats in leichtfluchtigen, zweckmaBig noch ein Bindemittel, 
m e Harz, enthaltenden Fil., z. B. A. (Oe. P. 109 261 vom 6/8. 1926, ausg. 10/4. 
1928.) K u h l in g .

Akt .-Ges. Metrum, Wallisellen, Schweiz, Metallische Absorptionsschichten in 
eleklrischen Gleichrićhtergefapen. Die aus metali. Mg, Ca oder Al bestehenden dunnen 
Absorptionsschichten werden aus Drahten o. dgL dieser Metalle erzeugt, indem die
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Drahte in unnuttelbaro Beriihrung mit der Kathode u. letzere zum Gliihen gebracht 
wird. Das Metali verdampft dann u. die verdampften Teile schlagen sich auf den GefaB- 
wanden nieder. (Schwz. P. 124 219 vom 31/12. 1926, ausg. 16/1. 1928.) K u h l in g .

Hans Vogtherr, Berlin, Herstellung von Detektorsteinen, 1. dad. gek., daB man 
radioakt. Substanzen, wie U, Th, Ra u. a., oder dereń Verbb. oder Zerfallsprodd. mit 
reinem synthot. PbS, FeS oder ahnlichen Detektorsubstanzen yerschm. — 2. dad. 
gek., daB man ais radioakt. Substanz U wahlt in einer Verbindungsform, die gegen 
hohe Tempp. verhaltnismaBig bestandig ist, wie Kalium- oder Natriumuranat, Thorianit 
u. a. — Die Erzeugnisse sind gut krystallisiert, besitzen die Hartę des naturlichen 
Bleiglanzes u. zeigen gute Detcktorwrkg. (D. R. P. 458 705 KI. 21 a vom 4/2. 1925, 
ausg. 17/4. 1928.) K u h l i n g .

IV. Wasser; Abwasser.
Daniel N. Weedon, Wasserreinigung fiir industrielle. Zwecke. Besprochen sind 

Triibung u. Farbę, die verwendeten Filter, Waschen der Filter, Kontrolle der Koagu- 
lierung, Kostenschatzung. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 141—45.) Su v e e n .

Richard V. Donnelly, Was jeder Inge.nie.ur und Wasserwerksleiter non der Chlo- 
rierung wissen soli. Vf. behandelt die Dosierungsapparaturen, die sonstigen notwendigen 
Betriebsmaterialien u. die Anwendungsgebiete, ohne Neues zu bringen. (Journ. New 
England Water Works Assoc. 42. 79—90. Arlington, N. J., Paradon-Manufacturing 
Company.) SPLITTGEEBEE.

F. C. Gaisser, Uber katalytische Wirkungen von Mineralwassem. Eine Reihe 
wiirttemberg. Mineraląuellen wird auf ihr Verh. gegen ein Gemisch von H20 2 u. 
Benzidin ( G l e n a e d s  Probe) u. gegen H202 allein untersucht. Die Aktivitat gegen 
Benzidin ist wahrscheinlich auf katalyt. Wrkg. der bei positivem Ausfall der Probe 
immer vorhandenen Fe"- u. Mn"-Ionen zuriickzufiihren; doeh geben umgekehrt 
nicht alle Quellen mit Fe"- u. Mn"-Geh. die Rk. — Die Wasser mit gróBtem Geli. 
an Fe" u. Mn" beschleunigen auch den Zerfall von H„02 am starksten; es sind dies 
zugleich die am haufigsten zu Trinkkuren benutzten Wasser. Hemmend auf die 
H20 2-Zers. wirkt starker C02-Geh., wahrscheinlich auch kolloide Kieselsaure. Zum 
SchluB wird die katalyt. Wrkg. der Mineralwasser auf fermentative Prozesse (Ver- 
zuckerung von Starkę) gemessen u. hierfiir eine neue Methode ausgearbeitet, bzgl. 
dereń Einzclheiten auf das Original Terwiesen werden muB. — Der Begriff der ,,Ak- 
tivitat“ von Mineralwassem, die bei langerem Stehcn verloren gehen soli, ist zu streichen; 
die „Alterung“ ist groBenteils auf chem. Umsetzung der die katalyt. Wrkgg. bedingenden 
Salze zuriickzufiihren u. kann durch sachgemafie Aufbewahrung Yermieden werden. 
(Ztschr. angew. Chem. 41. 401—07. Stuttgart, Wiirttembergisches Statistisches Landes- 
amt.) MAESSON.

Adolf Seiser, Unlersuchungen uber das Wesen des BeleblsMammverfahrens. Bei 
den Unterss. wurden in 19 Versuchsreihen einer Aufsehwemmung von aktiviertem 
Sćhlamm jeweils organ. Substanzen (Rindcr-, Pferdeserum, Pepton, Asparaginsaure, 
Harnstoff, Ammonsulfat mit Traubenzucker) zugesetzt u. ihr Verschwinden durch 
Absorption u. biolog. Abbau zeitlich yerfolgt. Nach dem Ergebnis der Verss. ist die 
Reinigungswrkg. des Belebtschlammverf. an den Schlamm u. seine Organismen ge- 
bunden. Eine rein phys. Wrkg. des aufperlenden Bliischenstroms kommt fiir kolloidale 
Lsgg. in minimalem Grade, fiir krystalloide nicht in Frage. (Gesundheitsing. 51. 253 
bis 259. 273—76. Halle a. S., Hygien. Uniy.-Inst.) S p l i t t g e e b e e .

F. Sierp, Eine. neue Methode zur Bestimmung des biochemischen Sauersloffbedarfes. 
Um den tJbelstand der alten, mit verd. Lsgg. von 0 2 arbeitenden Methode zu beseitigen, 
daB in den letzten Stadien der Zers. nur mehr geringe Konzz. an 0 2 zur Verfiigung 
stehen, hat Vf. einen App. konstruiert, der unter Verwendung von reinem O u. unverd. 
Schlamm den biochem. 0 2-Bedarf ais jenes Vol. 0 2 ermittelt, das auf 0° u. 760 mm 
bezogen, in einer bestimmten Zeit bei der konstanten Temp. von 20° verbraucht wird. 
Bei Yergleich dieses durch 5—20 Tage fortgefuhrten Yerf. mit der alten Verdiinnungs- 
methode ergab jenes zwar etwas hóhere, aber vergleiehbare Werte, wahrend die Resultate 
nach der alten Methode erheblich yariieren (Kurven). (Ind. engin. Chem. 20. 247. 
Essen.) H e e z o g .

F. W. Mohlmann, G. P. Edwards und Gladys Swope, Technik und Bedeutung 
der Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs. Vff. untersuchen die bekannten 
Methoden zur Best. des „biochem. Sauerstoffbedarfs" =  B. O. D., namlich die Methode
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der Stabilitat gegen Methylenblan (nach erfolgter Osydation) I, dio Nitratmethode II 
u. dio Verdiinnungsmethode III auf ihre Brauchbarkeit u. kommen hiorbei zu folgenden 
Ergebnissen: Dio Methode II gibt niedrigere Resultate ais Methode III u. zeigt nicht 
den Bedarf wahrend des Stadiums der Nitrifikation an. Methode III gibt befriedigende 
Resultate bei Beobachtung besonderer MaBnahmen bei ihrer techn. Ausfiihrung. 
Die Ergebnisse variicren hierbei je nach derNatur desVordunnungswassers. Es empfiehit 
sich hierzu die Yerwendung eines Standard wassers, besonders eines durch Zusatz anorgan. 
Salze, z. B. 500 T. NaHC03 zu 1 Million T. dest. W. bereiteten. Dio Geschwindigkeit 
der Befriedigung des B. O. D. in verunreinigtem FluBwasser erfolgt in einer 2-Stufen- 
kurve im Stadium fortschreitender Selbstreinigung, mit nahezu geradlinigem Verlauf 
der Geschwindigkeitskurve, sobald das Stadium der Nitrifikation erreicht ist. Die 
Geschwindigkeit der Befriedigung des B. O. D. variiert bei der Schlammbehandlung 
in derselben Weise, wie bei fortschreitender Selbstreinigung verunreinigter Eliisse, 
dio Geschwindigkeit fiir nitrifizierte, schlammaktmerte Abwasser entspriclit melir 
einer geraden Linie ais einer logarithm. Eunktion. Der prozentuale Riickgang des
B. O. D. ist geringer bei langeren Wartezeiten bei 20° ais bei der 5-Tage-Wartezeit. 
Dio in °/0 ausgedriickten Methylenblaustabilitatszahlen (Methode I) sind nur auf verd., 
frisch yerunreinigtc Wasser, nicht aber auf nitrifizierte Abwasser anwendbar. Der Riick- 
gang des B. O. D. desinf izierter Abwasser (CaO, Cl) sollte nur an Zeitraumen von 20 Tagen 
aufwarts bei 20° studiert werden, um dio Wrkg. der ersten Verzógerungsphase in der 
0 2-Aufnahmo auszuschalten (Tabcllcn u. Kuryen). (Ind. engin. Chem. 20. 242—46. 
Chicago [111.].) H e r z o g .

Stuart E. Cobum, Beseitigung der sauren Eisenabfdlle eines Stahlwerkes. Vf. be- 
schśiftigt sich mit der Unschadlichmachung der beim Beizen von Stalli in bedeutenden 
Mengen anfallenden schwefelsauren Bader, der sauren Spiilwasser u. der erschópften 
Kalkbiider von der Neutralisation der letzten, am Metali haftenden Sauremengen 
(Analysen), da die sauren Eli. wegen ihrer korrosiven Eigg. weder in die Eliisse (Fiseh- 
sterben), noch in dic Kanale abgelassen werden kónnen. Die einzige okonom. Methode 
war die Gewinnung des in den sauren Eli. vorhandenen FcSO., nach vorhergehender 
Neutralisation der freien Siiure mit Abfalleisen, folgender Konz. in verbleiten Tanks 
(Heizsclilangen) u. Krystallisation der in neuc Kessel abgezogenen Laugen. (Ind. engin. 
Chem. 20. 248—49. Boston [Mass.].) H e r z o g .

Hans Sachau und Waldemar Liithje, Hamburg, Vorrichtung zur Reinigung des 
Kessełwassers mittels eines dicht unter dem n. Wasserstando angeordneten, oben offenen 
u. unten geschlossenen GefaBes. Das in das GefiiB tangential eingofuhrte Speisewasser 
wird mittels durch das GefiiB bis iiber den Wasserstand hindurchgofuhrter senkrechter 
Heizrohrc erwarmt, denen Dampfblasen durch einen an der Unterseite des Gcfafies 
angeordneten Schirm zugefiihrt werden, u. das W. tr itt  radial aus dem GefiiB nach 
mehrfachem Richtungswechsol aus. Der Boden des GefaBes besitzt einen nach oben 
umgcbogenen uberstehenden Rand, der das Eindringen aufsteigender Dampfblasen in 
das GefaB verliindert. An dem GefaB sind Zirkulationskaniile angebraoht, deren Ein- 
trittsóffnungen unterlialb des oberen Randes in das GefiiB miinden u. deren Austritte 
beliebig weit unterhalb der Wasseroberfliichc liegen sowio nach oben geriehtet sind. 
Zwischen dem oberen Rand des GefaBes u. der Eintrittsoffnung der Zirkulationskanale 
sind nach der Mitte des GefaBes geneigte Leitbleche angeordnet. Dio Reinigungsvorr. 
ist mit einer anderen nur den Schlamm an der Wasseroberflache auffangenden be- 
kannten Reinigungsvorr. TeTeinigt u. die Abfiihrleitung bildet zweckmaBig die ge- 
meinsame Abfiihrleitung samtlicher Reinigungsvorr. (D. R. P. 451483 KU. 13b vom 
31/8. 1926, ausg. 27/4. 1928.) M. F. M u l l e r .

H. Breyer, Paris, Mitlel zur Verhinderung von Kesselsteinbildung, bestehend aus
Myrobalanen, Quebracho, NaHC03 u. NaF. (E. P. 284 629 vom 1/2.1928, Auszug veroff.
28/3. 1928. Prior. 1/2. 1927.) M. F. Mu l l e r .

V. Anorganische Industrie.
Giulio Buogo, Scliwefel und Motorkrajt in Sizilien. Vorschlage zur besseren Ver- 

wendung der sizil. Schwefelbestande. (Giorn. Chim. ind. appl. 10. 131—35. Pa
lermo.) G r im m e .

Arthur Grounds, Eine. neue kontinenlale Schtcefelsaurefabrik nach dem System 
Schmiedel-Kle?icke. Beschreibung der Schwefełsdureanlagen der „Silesia“ Y ere in
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Chomi s cher  F a b r i k c n  in Saarau mit zahlreichen Abb. (Ind. Cliemist chem. Manu- 
facturer 4. 155—58.) S ie b e r t .

A. Miolati, Das synthetische Ammoniak und der CasaleprozejS. (Vgl. C. 1928.
I. 2197.) Nach kurzer Besprechung des H a b e r - B o s c h -  u .  des CLAUDE-Verf. behandelt 
Vf. ausftihrlich d ie  theoret. Grundlagen, die  techn. Durchfiihrung u. die wirtschaftlichc 
Entw. des CASALE-Prozesses, sowie die Gewinnung von H„ u. iV2. (Notiziario cliim .- 
in d . 3. 201—-10.) K r u g e r .

Alfons Krause, Die Darstellung von Salmiak ans den Salmiaklaitgcn der Ammoniak- 
sodafabriken nach der Verdampfungsmethode. Es wird ein Verf. angegeben, aus dem 
Verhaltnis des NH4C1- zum NaCl-Gehalt der NH3-freien Salmiaklauge im SolvayprozeG 
das Sattigungsgleichgewicht NH .Cl +  NaCl/H20  zu bestimmen, bis zu dem die Mutter- 
lauge einzuengen ist. Ist der NH4C1- u. NaCl-Gehalt in Gewichts-% b bzw. a, so ist 
die Sattigungstemp. t =  5 [23 — 12 1/3 (a/h — 0,247)]. (Przemyśl Chemiczny 11 
[1927]. 625—28. Posen, Univ.) W a j z e r .

J. R. Thoenen, Bergbau auf griechischen Magnesit. Besehreibung des Abbaus
der Magnesitlager von Euboa, welche nach Ansicht des Vf. magniat. Ursprungs sind. 
Der Magnesit hat nur einen sehr geringen Geh. an Fe203 u. CaC03 u. ist sehr rein. 
(Engin. Mining Joum. 125. 644—48.) ’ E n s z l in .

Hans Trapp, Beitrage zur Chemie und Technologie des Zirkonozyds. Liegt das Zr 
ais alkal. aufgeschlossenes, hydrat, etwa 90%ig- Oxyd vor, so kann p r  a p a r  a t  i v 
fast das ganze ZrO., ais 2 (NH4)20 -Z r0 2-4 (COOH)2 in Lsg. gebracht, durch Um- 
krystallisieren gereinigt u. daraus durch Gliihen selir reines Zr02 erhalten werden, 
aus Sulfatlaugen durch Ausfallen mit H3P04 in Ggw. von H20 2. Bei etwa 1300° ver- 
fliichtigt sich P20 5 u. sehwach gelbes ZrO, hinterbleibt. Auch kann das frische Phosphat 
durch Rk. mit Oxalaten, Zirkonosalate vom obigen Typus geben, die ebenso weiter- 
behandelt werden. Letztere entstehen auch in konz. Lsgg. des ZrO,. durch Zusatz 
von K 2S04 u . Oxalsaure, ahnlich auch Erdalkaliyerbb. Ais t e c h n i s c h e s  Verf. 
kommt zunachst jenes von LEUCHS in Betracht, das iiber ZrOCl„-aq gcht u. das Zr 
in verd. Lsg. mit H2S04 ais Zr02-0,4 S03-aq ausfallt. Es hat aber viele Nachteile, 
insbesondere liefert es kein ganz reines Z r02. Ein neues Verf. nach D. R. P. 434 987 
schlieCt mit konz. H2S04 auf u. fuhrt iiber die Verb. 2 Zr02-3 S03-5 H20  zu 4 Zr CL • 
3 S03. Dieses u. ein neues zum Patent angemeldetes Yerf. fiiliren zu einer bedeutenden 
Preissenkung der Zr-Praparatc, die ilire Einfiihrung ais Steine u. Ziegel in die GroC- 
industrie erhoffen lassen. (Chcm.-Ztg. 52. 365—66. Berlin.) BERLITZER.

Verein fiir chemisehe und metallurgisehe Produktion, Aussig, Elbe, Tschecho- 
slowakei, Herstellung von Natriumsuperozyd. (D. R. P. 459 075 KI. 12 i vom 26/11.
1922, ausg. 26/4. 1928. — C. 1926. I. 2227.) ELa u s c h .

Louis-Fernand Pollain, Frankreieh (Seine), Apparatur zur Gewinnung von Schu-efel- 
triozyd durch Vcrbrennen von Schwe.fel unter Zusatz von Luft. Das Gemisch von S02, 
S03 u. Luft wird zur vollstandigen Umsetzung der S02 in S03 vor dem Eintritt in dcii 
Kuhler durch ein hocherliitztes Rohr geleitet, das unmittelbar iiber dcm verbrennenden 
S entlang fiihrt. (F. P. 578153 vom 6/3. 1924, ausg. 19/9. 1924.) M. F. Mu l l e r .

Societe Generale Metallurgięiue de Hoboken, Belgien, Schwefelsaure. Man 
denitriert die nitrose Saure in einem geeigneten Denitricrapp. mit Hilfe k. S02-Gase, 
wahrend die Konz. der denitrierten H2S04 in einem besonderen, zwischen dem De- 
nitrierapp. u. den Rostófen angeordneten Denitrierapp. erfolgt unter Verwendung 
der Hitze der Róstgase. (F. P. 635 506 vom 3/6. 1927, ausg. 17/3. 1928.) K a u s c h .

Selden Co., iibert. von: A. O. Jaeger, Pittsburgh, Kontaktschwefelsdure. Man 
Y erw endet ais Katalysator Kombinationen eines katalyt. inaktiven Basenaustausches 
u. zwar e ines Silicats des Al, Be, Cd Zr, Zn, Ti o. dgl. mit Vd, Mo, Wo, Ur, Cr, Mn, 
As, Sb, Ta, Nb, Bi usw. (E .P . 286 708 vom 28/1. 1928, Auszug veróff. 2/5. 1928. 
Prior. 10/3. 1927.) K a u s c h .

Nitrogen Engineering Corp., New York, iibert. von: R. S. Richardson, Teaneck, 
V. St. A., Ammoniaksynthese. Das im Kontaktraum entstandene NH3 -n-ird den Re- 
aktionsgasen zum Teil vor, zum Teil hinter der Umlaufpumpe entzogen, welclier zugleich 
das Frischgas zugefiihrt wird. Die MaBnahme bewirkt die Ausscheidung von Schmierol 
u. anderen Verunreinigung mit dem zuletzt ausgeschiedenen Ammoniakanteil vor der 
Zuruckfuhrung des unveranderten, mit Frischgas vermischten Gasgemisches zum 
Kontaktraum. (E. P. 287 072 vom 12/3. 1928, Auszug veróff. 9/5. 1928. Prior. 
12/3. 1927.) K u h l in g .
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Imperial Chemical Industries Ltd., England, Ammoniumchlorid. Das Salz 
wird aus gasformigem NH3 u. gasformiger HCI bei Ggw. von H2 hergestellt, welcher 
nach Abscheidung des entstandenen festen NH4C1 zur Synthese von NH3 oder HCI 
verwendet wird. Yorzugsweise verwendet man auch bei der Herst. des NHjCl synthet. 
NH3 u. HCI. Ersteres kann in reinem Zustand oder mit H , u. N2 yermiseht verwendet 
werden. (F. P. 635 626 vom 8/6. 1927, ausg. 20/3. 1928. E. Prior. 25/6. 1926.) Kuh.

Karl Niedenzu, Beutben, O.-S., Herstellung von Phosphorsaure aus Rohphosphalen, 
Kieselsaure u. Kobie, dad. gek., daB ein Gemisch von Phosphat, Sand u. Kohlo in fein 
gemahlener Form im Drehofen bei Tempp. von 900 bis 1600° in osydierender Atmo- 
sphaTe erhitzt u. das ausgetriebene P20 5 durch Wasserberieselung aus dem Gemisch 
mit den Heizgasen ausgewaschen wird. — 2. dad. gek., daB dem Gemisch einige Prozente 
Fe203 oder A1203 oder Silicate dieser Stoffe zugesetzt werden. (D. R. P. 459 254 
KI. 12 i vom 17/10. 1925, ausg. 1/5. 1928.) K a u s c h .

Urbain Corp., New York, Oemnnung von Phosphorsaure oder Phosphalen aus 
Phosphor und Wasserstoffphosphon-erbindungen. (D. R. P. 459 360 BU. 12 i vom 
15/4. 1927. A. Prior. 21/4. 1926, ausg. 2/5. 1928. — C. 1927. II. 968.) K a u s c h .

Leonard Hugh Bonnard, und Alfred Henry Bonnard, London, PflanzenkoMe. 
(D .R .P .4 5 8  949 KI. 12 i vom 5/11. 1925, ausg. 27/4. 1928. E. Prior. 4/8. 1925. — 
C. 1927- 1. 1054.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Ges. und Hans von Halbern, Frankfurt a. M., 
Herstellung oder Wiederbelebung von aktiven Kohlen, 1. dad. gek., daB Ć-haltiges Materiał 
bzw. erschópfte akt. Kohle elektrolyt. Oxydation bzw. Red. oder beiden unterworfen 
wird. — 2. dad. gek, daB die Kohle wahrend der elektrolyt. Behandlung in geeigneten 
Fil. suspendiert gehalten wird. — 3. dad. gek., daB sich das zu aktivierende bzw. wieder 
zu belebende Materiał durch ein Diaphragma vom Kathodenraum bzw. Anodenraum 
getre.nnt im Anoden- bzw. Kathodenraum befindet. — 4. dad. gek., daB die elektrolyt. 
Osydation u. Red. in kurzer, yorzugsweise unregelmaBiger Folgę miteinander abwechseln, 
dadurch, daB die zu behandelnde akt. Kohle z. B. durch Riihryorr. entsprechend schnell 
zwischen Anoden u. Kathoden hin u. her gefiihrt wird. — 5. Anwendung des Verf. 
im Zusammenhang oder abwecliselnd mit Auswaschen oder rein chem. Behandlung des 
Materials. — 6. dad. gek., daB dem Elektrolyten Stoffe zugesetzt werden, die durch 
anod. Oxydation in Oxydationsmittel, durch kathod. Red. in Reduktionsmittel iiber- 
gefuhrt werden. — 7. Anwendung des Vcrf. nach Anspruch zur Wiederbelebung anderer 
Adsorptionsmittel ais akt. Kohle. (D. R. P. 459 347 K I. 12 i yom 14/8. 1925, ausg. 
2/5. 1928.) K a u s c h . "

Edmund Kuehler, Frankfurt a. M. (Erfinder: Franz Krczil, Juterbog), Her- 
stellung und Wiederbelebung aklńer Kohle. (D. R. P. 459 403 K I. 12 i vom 16/2. 1926, 
ausg. 3/5. 1928. Zus. zu D. R. P. 453972; C. 1928. I. 833.— C. 1927. I. 2 7 6 5 [ Ve r e i n  
f i i r  C h e m i s c h e  I n d u s t r i e  (E. K u c h l e r )].) K a u s c h .

Grasselli Chemical Company, Cleveland, Ohio, V. St. A., Herstellung von kiinst- 
lichem Kryolith. (D. R. P. 459 253 K I. 12 i vom 17/4. 1923, ausg. 30/4. 1928. — 
C. 1925. I .  565.) K a u s c h .

Jean Charles Seailles, Frankreich, Tonerde. Man stellt aus nicht halogenhaltigem, 
Al-enthaltenden, gegebenenfalls calcinierten Mineralien mit Hilfe von Erdalkalibasen 
(CaO) in Ggw. von W. Erdalkalialuminate her, fuhrt letztere in Alkalialuminate mit 
Hilfe yon Na2C03- oder Na2S04-Lsgg. mit oder ohne Druck, in der Kalte oder Warme 
iiber, worauf aus den erhaltenen Aluminatlsgg. in bekannter Weise A120 3 gewonnen 
wird. (F. P. 634 430 vom 18/9. 1926, ausg. 17/2. 1928.) '  K a u s c h .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, iibert. von: John Wesley Marden, 
East Orange, Reinigen leicht ozydierbarer Metallpulver. Die aus ihren Oxyden o. dgl. 
durch Red. erhaltenen Metallpulver, z. B. mittels CaCl2 u. Na gewonnenes pulverfórmiges 
U, werden von den Nebenerzeugnissen, z. B. NaCl u. CaO, durch Waschen mit nicht- 
waBrigen Fil., wie CH3OH, befreit, welche eine wasserfreie Saure, z. B. HCI enthąlten. 
(A. P. 1 665 635 vom 21/8. 1922, ausg. 10/4. 1928.) K u h l in g .

Rene Daloze, Frankreich, Reines Bleioxydhydrat aus unreinemPbSO,,(Bleikammer- 
schlamm) u. Erdalkaliacetat: PbS04 +  Ca(C2H30 2)2 =  Pb(C2H30 2)2 +  CaS04 die dabei 
erhaltene Pb(C2H30 2)2-Lsg. wird mit Ca(OH)2 behandelt: Pb(C2H30 2)2 +  Ca{OH)2 =  
Pb(0H)2_+ Ca(C2H30 2)2. (F. P. 636163 yom 12/10. 1926, ausg. 3/4. 1928.) K a u s c h .

Amedee Pujoulet Cassou, Frankreich, Bleisulfął. Man elektrolysiert unter Ver- 
wendung von Pb-Elektroden bei unter 40° mit Weckselstrom eine wss. Lsg. von H2S04,
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die einen Katalysator (PbS, Alkalisulfid oder eine 1. oder sehr wenig ]. Pb-Yerb. oder 
ein Gemenge dieser) enthalt. (F. P. 635 134 vom 30/5. 1927, ausg. 8/3. 1928.) K a u s c h .

Paul de Eousiers, Les Grandes Industries m odem es. T. V. Les Industries chim iąues. Le 
Regime lćgal des ententes. P a ris: A. Colin 192S. 16°. B r.: 12 fr.

Wilfred Mavor, Oberblick uber die Herstellung und Verwendung ton Emailie. 
Vf. besehreibt die Herst. von Emaillefritten u. die Technik des Emaillierens. (Journ. 
Soc. chein. Ind. 47. 435—37.) S i e b e r t .

L. Vielhuber, Carborundum ais feuerfestes Materiał in der Emailleindustrie. 
Man yerwendet ein Materiał nut 10—40% Ton. Die Ersparnis betragt 10—25%, die 
Lebensdauer 1 Jahr. (Feuerfest 4. 33—34. Duisburg.) SALMANG.

Hans Melzer, Antimon- Weiflemails. Vf. halt solche Emails nicht fiir gesundheits- 
schadlich. Sb20 5 mufi niit dem Yersatz eingeschmolzen -werden. Die Deckkraft ist 
stark. 8% Sb,Os ist das Masimum. Abwesenheit von Reduktionsmitteln im Yersatze 
yerhindert Bldg. der giftigen Form Sb„03. (Keram. Rdsch. 36. 266—67. 288 
bis 289.) Sa l m a n g .

J. Moore u n d  A. J. Campbell, Elektrische Belieizung keramischer Ófen. Einige 
Milteilungen iiber den elektrischen Eniail-Tunnelofen von Moore & Campbell. (T ran s, 
ceram ie . Soc. 27. 12—20.) S a l m a n g .

F. L. Bolt, Brennverfahren mit Ol und ihre mogliche Anwendung in der Keramik. 
Die Yerschicdenen Systeme der Ólfeuerung werden besprochen. (Ceramiąue 31. 69 
bis 71.) _  ̂ Sa l m a n g .

Willi M. Cohn, Uber Glasschmelz-Wannenofen. Bericht iiber die gleichnamige 
Schrift der Wa r me t e c h n i s c h e n  Be r a t ungs s t e l l e  der  De u t s c h e n  Glas-  
i ndus t r i e ,  Frankfurt [1927]. (Keram. Rdsch. 36. 268—69. ICaiser Wilhelm-Institut f. 
Silicatforschung.) SALMANG.

Mario Giordani, Bas neulrale Arzneiglas. Bericht iiber vergleichende Unters. 
der yerschiedensten Glasarten auf Zus. u. Haltbarkeit. Vf. kommt zu folgenden 
Schliissen: Die auftretenden Triibungen bei der Wasserprobe im Autoklayen hangen 
nicht mit der Entglasung zusammen. Triibung u. Entglasung haben nichts mit dem 
Geh. an ZnO zu tun, letzteres ist auch ohne EinfluB auf die Alkaliabgabe. Dio Prufung 
auf Alkalitat mit HgCl2 ist -wenig eindeutig, bessere Werte erhalt man mit l%ig. 
Morphinchlorhydratlsg. oder mit ath. Jodeosinlsg. in der Kalte (Rk. nach MYLIUS). 
(Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 818—29. Rom.) G ri.

■—, Inhomogenes Glas mit besonderer Beriicksichtigimg des Tafelglases. Beschreibung 
der Fehler. (Keram. Rdsch. 36. 309—10.) SALMANG.

Berger, Die Geschichte der ultraviolettdurchlassigen Glaser. Oberblick iiber die Ge- 
schichte u. die Entw. der Herst. von u. V-Glasem u. ihre Yerwendung. (Umschau 32.

Alfred Salmony, Ober fiir ultraniolette. Strahlen durchlassiges Fensterglas. Mit- 
teilungen iiber Preis u. Vorziige dieses Glases. (Chem.-Ztg. 52. 269— 70.) SALMANG.

David Starkie und w . E. S. Turner, Die Durcldassigkeit fiir ultraviolettes Licht 
bei einigen farblosen Flaschenglasem. Die geringen Gehalte der technischen Glaser, 
auch der mit Se entfiirbten an Fe beeinflussen mit zunehmendem Fe-Geh. die Durch- 
lassigkeit stark. (Journ. Soc. Glass Technol. 12. 27— 31. Sheffield, Univ.) SALMANG.

S. English, H. W. Howes, W. E. S. Turner und Francis Winks, Der Einflup 
von Eisenozyd auf die Eigen-schajten von Glas. 10 Glaser mit Y erschiedenem  Geh. an 
Fe20 3 -wurden untersucht, wobei der Geh. daran von 4 ,4 %  bis 44 ,4 %  bezogen auf den 
eingeschmolzenen Sand wechselte. Die sehr Fe-reichen Glaser schaumten bis zum Ende 
der Schmelze stark, was auf Dissoziation von Fe20 3 zuriickgefuhrt -mirde. Der Sillimanit- 
hafen wurde wenig angegriffen. Die Glaser enthielten 3— 2 5 %  Fe ais Oxyd gerechnet. 
Die zu Oxydul reduzierten Mengen wechselten u. betrugen 10— 2 0 %  des Gesamt-Fe. 
Sie entsprechen den bei Erhitzung yon Oxyd an der Luft gebildeten Mengen. Die Farbę 
der Glaser yeranderte sich mit steigendem Geh. von gelbgrun nach schwarz. Die Farbę 
wird von Oxydationsgrad u. Zus. des Glases beeinfluBt. Fe20 3 steigert die Hartę der 
Glaser bedeutend. D., Kiihltemp. u. W arm ed eh n u n g  wurden bestimmt. Mit zu
nehmendem Geh. an Fe203 stieg die Temp. des Erweichungsbeginns von 435 auf 475°, 
die D. von 2,4807 auf 2,6442, die Kiihltemp. von 492 auf 531°. Der Ausdehnungs-

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

332— 34.) S ie b e r t .
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koeffizient fiel um ctwa 30%. (Journ. Soc. Glass Technol 12. 31—52. Sheffield, 
Univ.) SALMANG.

Violet Dimbleby und W. E. S. Turner, Die Beziehung zwischen ćhemischer 
Zusammensetzung und der Widerstandsfahigkeit von Gldsern gegen die Einwirkung 
chemischer Reagentien. II. Glaser, welche Eisenoxyd enłhalten. (I. vgl. C. 1927. I. 1882.) 
Die in vorstehendem Referat angefiihrten 10 Glaser wurden nacli 1-std. Kochen auf 
Loslichkeit gegeniiber W., HC1, Na2C03 u. NaOH untersucht. Mit steigendem Fe-Geli. 
betrug der Gewichtsverlust bei W. 2,26—0,089%, bei HC1 0,95—0,30%, bei Na2C03
з,00—0,43%. Nur bei NaOH stieg die gel. Menge mit dem Fe-Geli. von 1,71 auf 3,97%.
Fe-haltige Glaser sind also sehr bestandig. (Journ. Soc. Glass Technol. 12. 52 
bis 57.) SALMANG.

W. E. S. Turner und Francis Winks, Eine Studie uber das Uberfangen von 
farblosem durch Koballblaugla-s. I. Die ]Vdrmeausdehnungen. Die Warmedelinungen 
von 3 Glasarten wurde studiert. Durch Zusatz von 0,49% CoO wird die Warmedehnung 
bis zu 3% beeinfluBt, die Kuhltcmp. bis 5° verandert. (Journ. Soc. Glass Technol. 12. 
57—74. Sheffield, Univ.) • SALMANG.

S. English und W. E. S. Turner, Eine Studie iiber das Uberfangen von farblosem 
durch Koballblaugas. II. Die Frage der Erslarnmgsgeschwindigkeit. Zusatze von CoO 
erhohen die Erstarrungsgeschwindigkeit. Das ist wahrscheinlich auf die groBere Warme- 
abstrahlung zuriickzufiihren. Viscositatsmessungen allein sind kein MaBstab fiir die 
Geschwindigkeit der Erstarrung.- (Journ. Soc. Glass Technol. 12. 75—82. Sheffield, 
Univ.) SALMANG.

—, Uber die scheinbare Neutralitat gemsser Flaschenglaser und iiber die „pn-Werte“ 
nach Sorensen. F-haltige Glaser verursachen hohe Werte fiir dio H'-Ionenkonz. der 
darin aufbewahrten Fil. Man sollte daher diese bestimmen u. die rohe Autoklaven- 
methode fallen lassen. (Keram. Rdsch. 36. 328—30.) SALMANG.

Felix Singer, Geschmolzener Quarz. Schilderung der Fabrikation u. der Eigg.
(Keram. Rdsch. 36. 289—91. Berlin.) SALMANG.

Maurizio Korach, Kalkzersetzung in keramischen Ma-sse7i. Zers.-Erseheinimgen
и. Kraterbldgg. auf der Oberflaclie von Steinzeug waren nach Ansicht des Vf. wahr
scheinlich bedingt durch Anwesenheit von schmelzenden Fe-Ycrbb. u. ungeniigendo 
Zers. von CaC03 in der C02-haltigen Ofenluft. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. 
pura applicata, Palermo 1926. 810—16. Faenza.) GlUMME.

Georg Reuter, Aufbereitmig und Brennvorgang bei kalklialtigem Róhmaterial.
(Dtsch. Ton-Ziegel-Ztg. 5. 192—94.) Sa l m a n g .

C. R. Platzrnann, Wissenschaftliche und technische Zementforschung 1927. Bericht 
iiber die Fortschritte der Forschung. (Zement 17. 722—25.) SALMANG.

Hans Kiihl, Die Chemie der hochwertigen Zemente. Man kann aus jedem Roh- 
material hochwertigen Zement machen, doch ist eine giinstige Einstellung der Hydraule- 
faktoren unerl&Blich. Die hochsten Festigkeiten findet man bei den an SiO, reichsten 
u. armsten Zementen (Bauxitlandzement u. Velozement). Letzterer muB sehr genau 
auf der erprobten Kalkhóhe gehalten werden, ersterer kann einige Schwankungen 
ertragen, sein Klinker braucht auch nicht extrem fein gemahlen zu werden. Er neigt 
leicht zur Ringbldg. im Drehofen. Durch CaF2-Zusatz liiBt sich die Sintertemp. bis 
1000° senken bei Erzielung hochwertigen Zements. Ahnlich wirken CaCl2, auch Cl in 
anderer Bindung wirkte ahnlich. Die Metallchloride wirkten verschieden. Festigkeits- 
steigernd wirkten die Chloride von Li, Na, K, NHj, Ca, Sr, Ba, Cd, Al, FeCl3. Ohne 
EinfluB blieben: Mg, Cr, FeCl2, Co, Ni. Mindernd wirkten: Mn, Sn, besonders Zn u. 
Cu. Zerstorend wirkte: Pb. CaCl2 u. Ca(N03)2 wirkten am starksten. Die Wrkg. der 
Anionen wurde an Na-Salzen derselben erprobt. Am starksten wirkt Br, die ubrigen 
haben ahnliche Wrkgg., aber J 0 3, PO,, As04, B 03-Anionen setzen die Festigkeit bis 
auf Nuli herab; die giinstigsten dieser Zusatze steigern die Festigkeit auf das 4-fache. 
(Zement 17. 686—91.) S a lm a n g .

Tutomu Maeda und Sigeru Yamane, Das Gleichgewichl in dem System MgO- 
MgCl2 ■ H„0 bei 25° und 500 und die Zusammenselzung der Magnesiazemente. (Vgl. C. 1926. 
II. 481.) Bei dieser Unters. bedienten Vff. sich zur Feststellung der Zus. der festen 
Phasen der Methode von SCHEEINEMAKERS mit den Schaubildern nach JaN ICK E. 
Aus den gezeichneten Schaubildern nach den bei 50° erhaltenen Zahlen ergibt sich, 
daB 3 feste Phasen in dem System bei 50° bestehen, namlich M g0-H,0, 3 MgO-MgCl2- 
12 H„0 u. MgCl2- 6 H20. Obgleich das Ergebnis bei 25° nicht genau dem bei 50° gleicht. 
kann man yielleicht dasselbe fiir die festen Phasen bei 25° sagen. Aber ROBINSON
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u. W a g g a m a n  gaben fruher die Formcl 3 MgO • MgCl., • 11 H ,0  fiir das Doppelsalz 
bei 25°. Das Ergebnis bei 25° ist dieses: 1. Stabiles Gleichgewicht. Die Lsg., in der 
Mg0-H20 u. das Doppelsalz gleichzeitig ais feste Phasen esistieren, enthalt 17,49% 
MgCL. Die Lsg., in der das Doppelsalz u. MgCl2-6 H20  gleichzeitig esistieren, enthalt 
35,47% MgCl2. 2. Instabiles Gleichgewicht. Wenigstens bis zur Lsg. von 19,56% MgCL 
kann MgO-H.O ais feste Phase esistieren, wenn das Doppelsalz nicht ais feste Phase 
esistiert. Aber MgO-H.O yerwandelt sich von selbst in das Doppelsalz in der Lsg. 
von 24,40% MgCL oder in verdiinnterer Lsg. Das Ergebnis bei 50° ist dieses: 1. Stabiles 
Gleichgewicht. Dio Lsg., in der MgO • H20  u. das Doppelsalz gleichzeitig ais feste Phasen 
esistieren, enthalt 14,01% MgCl.. Die Lsg., in der das Doppelsalz u. MgCl2-6H 20 
gleichzeitig esistieren, enthalt 37,00% MgCl,. 2. Instabiles Gleichgewicht. Wenigstens 
bis zur Lsg. yon 20,95% MgCl2 kann Mg0-H20  ais feste Phase esistieren, wenn das 
Doppelsalz nicht ais feste Phase esistiert. In etwas weniger verd. Lsg. ais 20,95% MgCl2 
yerwandelt sich MgO-H.O yon selbst in das Doppelsalz. Wenigstens bis zur Lsg!! 
von 12,45%MgCl2 kann dasDoppelsalz ais feste Phase esistieren, wenn Mg0-H20  nicht 
ais feste Phase esistiert. Aber das Doppelsalz zerfallt in MgO-H.O in der lsg . von 
9,81% MgCl2 oder in weniger verd. Lsg. Fiir die Zus. der Magnesiazemente ergeben 
sich nur vom Gleichgewiehtsgesichtspunkt aus 4Falle: 1. das Doppelsalz u. eine 
Lsg., 2. das Doppelsalz, Mg0-H20  u. eine Lsg., dereń Zusammensetzung bei kon- 
stanter Temperatur konstant ist, 3. MgO-H.O u. eine Lsg., 4. ein besonderer Fali ohne 
Gleichgewicht. Aber die gewóhnlichen prakt. Zuss. der Mischungen, die zur Herst. 
der Magnesiazemente dienen, geben den Fali 2., fiir den die folgenden Formeln zur Be- 
rechnung der Zus. der Zemente dienen: x =  [s(a — c) -j- b t]/(l — 9 s), y — a — 3 x, 
z — (b — x)/s, welche sich ableiten aus der Gleichung: a MgO b MgCl, +  c H20  =  
x (3 MgO -j- MgCl2 12 H20) +  y (MgO +  H20) -j- z (s MgCl2 +  i H20); aarin sind a, 
b u. c Mengen MgO, MgCl2 u. II„O in gr-Mol., die sich in Miscliung finden; x, y u. z sind 
Mengen 3 MgO-MgCl.• 12 H ,0 , MgO-H.O u. konstantę Lsg. in g-Mol., dio sich im Zement 
bilden, s u . i  sind Mengen MgCl, u. H.O in g-Mol., die sich in konstanter Lsg. finden. 
Vcrwendet man MgCl2-Lsg. von 23% u. s u. t bei 50°, so lassen sich beispielsweise 5 Zuss. 
von Magnesiazementen berechnen, welche prakt. benutzt werden. Das Ergebnis ist: 
das Doppelsalz 57,76—61,79%, MgO-H.O 4,11—39,23%, die Lsg. (14,01% MgCU
3,01—34,10%- In manchen Fal len ist die Menge der Lsg. sehr groB trotz soleher ef- 
harteten M., daB man sogar ein trocknes Pulver erlialten kann. Wenn man nur der 
bekannten Theorie von Le CHATELIER fiir das Abbinden u. Erharten der Zemente 
folgt, so bleibt die Frage nach dem Verbleiben der Lsg. offen. (Buli. Inst. physical 
chem. Res., Tokyo 1. 31—32 [in Esperanto].) G. H a a s .

M. G. Levi und A. Terni, Uber die Vermehrung der Widerstandsfahigkeit von 
Zementmassen durch Behandlung mit geschmolzenem Schwefel. Die Angabcn yon 
K o b b e , daB Behandlung mit geschmolzenem S die Widerstandsfahigkeit yon Zement 
erhóht, konnten bestatigt werden. Gleichzeitig wurde analyt. festgestellt, daB bei 
dem Verf. der Geh. an gebundenem S steigt, sowohl ais Sulfid ais auch an Sulfat. 
(Atti I I .  Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1 9 2 6 . 797—809. Bo- 
logna.) GlUMME.

A. J. Dale, Die Wirhung von Hitze auf die mechanischen Eigensćhaften von Silica- 
erzeugnissen. Mit Mikrountersuchungen von A. Scott. 33 Silicasteine wurden yer- 
scliiedenen Druck- u. Temperaturbedingungen ausgesetzt. Die Ergebnisse dieser ein- 
gehenden Unters. werden in einer Yeroffentlichung zusammengefaBt werden. Be- 
ziehungen zwischen Kegelsehmelzpunkt, D., Porositat, chem. Zus. u. Verh. der Steine 
unter Belastung bei yerschiedenen Tempp. sind sehr unldar. Dagegen sind Aufbereitung, 
Brennen u. die Art des Bindemittels von der groBten Bedeutung. (Trans, ceramic. 
Soc. 27. 23—62.) Sa l m a n g .

E. Zschimmer, Die Berećhnung der Glaskonstanten auf Grund neuerer TJnter- 
suchungen. Nach einer allgemeinen Wiirdigung der Systeme, besonders der yon G ehł- 
HOFF eingeschlossenen Methode werden RegelmaBigkciten der Entglasung u. der 
Viscositat in Abhangigkeit yon der Zus. besprochen. (Journ. Soc. Glass Technol. 12 . 
82—117. Karlsruhe, Techn. Hochschulc.) SALMAKG.

W. Singleton und R. C. Chirnside, Die Analyse der Opalglaser. Es werden 
Angaben iiber die Ann. soleher Glaser gemacht. (Journ. Soc. Glass Teehnol. 12 . 18 
bis 27. Wembley, Gen. Electr. Co.) Sa l m a n g .

J. D. Cauwood, J. H. Davidson und Violet Dimbleby, Die Analyse von Opal- 
und Alabasterglasem. Die triibenden Bestandteile dieser Glaser erschweren die Analyse
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Bei Ggw. yon F  u. Abwesenheit yon P wird mit wenig Soda bei maBiger Temp. ein- 
geschmolzen. F  ist im wss. Auszug, aueh etwas Si u. Al. Genaue Anweisung uber 
Best. der Bestandteile erfolgt nach J. J. BERZELIUS u . H. R o s e .  Bei Ggw. von P 
u. Abwesenheit von F  wird P vor der Trennung der Basen abgeschieden. Die zuerst 
gefallte Si03 enthalt etwas P205, das mit NH3 ausgewaschen werden mufl (siehe Original). 
Bei Ggw. yon F  u. P wird die Sodaschmelze mit W. u. Ammonlsg. ausgezogen. Das 
F iltrat wird nach Trocknung mit W. aufgenommen u. mit HN03 neutralisiert, wobei 
der Rest von Si02 nach BERZELIUS u . SEEMANN gefallt wird. Im Filtrat wird P ais 
Ag3P 04 gefallt. Nach Entfernung des Ag aus der Lsg. wird F  gefallt. Sn-lialtige Glaser 
werden wie ublich analysiert, nur wird sta tt HC1 HN03 beim Auszielien der Schmelzc 
yerwendet. (Journ. Soc. Glass Technol. 12. 7—18. London, Barnsley n. Sheffield.) SALM.

A. F. Joseph, Die Charakterisierung von Ton. Der keram. Ton ist zu unterscheiden 
von den Tonen der Bodenkunde. Letztere enthalten meist mehr Si02 u. W. ais erstere, 
vermogen aueh mehr W. zu binden. (Trans, ceramic. Soc. 27. 1—5. Sudan 
Goyernment.) ___  SALMANG.

Elbert E. Fisher, iibert. an: George W. Batchell, Toledo, V. St. A., Glasher- 
stellung. Bei den ublichen Glasansatzen wird die Menge des Na2C03 yerringert, an Stelle 
yon CaO CaC03 yerwendet u. den Ansatzen BaSO., zugesetzt. Die Schmelzen kónnen 
mittels Se oder Mn02 entfarbt werden. Es entstehen klare durchsichtige Erzeugnisse, 
welche Spuren von Sehwefel enthalten. An Stelle von BaSO., u. in groBerer Menge 
ais dieses kann aueh BaS yerwendet werden, wodurch die Schmelztemp. erniedrigt 
u. die Bldg. von sogenanntem „Salzwasser" yermieden wird. (A. PP. 1 665 693 yom 
5/4. 1927 u. 1 665 694 vom 6/4. 1927. ausg. 10/4. 1928.) K u h l in g .

Percy Herbert Head, Attenborough, England, Verbundglas. Die zu yerbindenden 
Glasplatten werden einseitig mit einer Gelatineschieht uberzogen, in eine Mischung yon
A., Amylacetat u. CC14 getaueht u. mit den gelatinierten Flachen auf bzw. unter eine 
Celluloidplatte gelegt, welche ebenfalls in die Mischung yon A., Amylacetat u. CC14 
getaueht worden war, u. das Ganze mehr oder weniger stark zusammenpreBt. Die 
Erzeugnisse sind klar durchsichtig u. fleckenlos. (A. P. 1 665 413 vom 4/4. 1927, 
ausg. 10/4. 1928. E. Prior. 15/3. 1926.) K u h l in g .

Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin (Erfinder: 
Georg Gehlhoff, Berlin-Zehlendorf), Glaser Jur Isolalionszicecke, die Kieselmure, 
Kaliumozyd, Natriumoxyd und mindestens ein zwei- oder dreiwertiges Metalloxyd ent- 

' halten. (D .R .P . 455 749 K I. 21 e yom 2/8. 1925, ausg. 7/2. 1928. — O. 1926. H. 
2010 [E. P. 254 174].) K u h l in g .

Walter Dallenbach, Ziirieh, Verschmelzen von Glasern oder keramischen Massen 
mit Metallteilen. Das zu yersclim. Metali wird mit einem dunnen tjberzug yon Cr oder 
einer Legierung des Cr yersehen. Das Cr wird im Gegensatz zu yielen anderen Metallen 
von Glas benetzt. (Schwz. P. 124 309 vom 15/9.1926, ausg. 16/1.1928.) K u h l in g .

Vmcent Molinari, Frankreich, Kunstmarmor. Geformte Stiicke aus Gips oder 
Alabaster werden scharf getrocknet u. dann nacheinander in Lsgg. yon Alarm,K2S03 
u. Metallsalzen, wie ZnS04, FeS01( CuS04 o. dgl. getaueht. Die Erzeugnisse werden 
poliert. Sie besitzen das Aussehenu. die Hartę des naturlichen Marmors. (F. P.  636140 
yom 8/10. 1926, ausg. 2/4. 1928.) K u h l in g .

Soc. an. des Ciments Franęais und Bureau d’Organisation ficonomiaue, 
Paris, Verfahren und Drehrohrofen zum Herstellen von Schmelzzement in einem, aus einer 
einheitlichen Drehtrommel bestehenden Drehrohrofen, 1. dad. gek., daB ein Drehrohr
ofen yerwendet wird, dessen yor der Flamme liegender Vorwarmteil so kurz ist, daB 
das Rohgut beim E intritt in die Zone der hóchsten Flammentemp. yon 1600—1700° 
noch einen erheblichen Geh. an Carbonat hat. — 2. Drehrohrofen zur Ausfiilrrung des 
Verf. nach Ansprueh 1, dad. gek., daB der der Entwasserung u. Entsiiuerung dienende 
Ofenteil ein Futter von hoher Warmeleitfahigkeit, z. B. Carborundum, geschmolzener 
A120 3 o. dgl. besitzt. — Ringbldg. innerhalb des Ofens tr itt  nicht ein. (D. R. P. 459 041 
K I. 80 o yom 18/4. 1924, ausg. 24/4. 1928.) K u h l in g .

Wicking’sche Portland-Ćement- und Wasserkalkwerke, Munster, Westf., 
Inniges Mischen von Gutem, dad. gek., daB das bereits grob gemischte Gut durch eine 
PreB- oder Saugluftfórderleitung hindurchgetrieben u. dann in den Ausgangsbehalter 
zuriickgeleitet wird. — Das Verf. ist besonders fur die Herst. yon Portlandzementroh- 
m M  von Wichtigkeit. (D. R. P. 458 637 KI. 81 e vom 4/6. 1925, ausg. 16/4. 1928.) Ku.



1 9 2 8 .  I . H T11. A g RIKCTLTURCHEMIE; D tfNG EłUTIEL; BODEN. 2 8 6 5

Robert B. Łammens, Los Angeles, V. St. A., Farben und Udrten ton Baustoffen. 
Portlandzement, Mórtel, Gips, Sorelzement u. dgl. werden nacheinander mit vcr- 
schiedenen Lsgg. beliandelt, welche unter Bldg. gefarbter Erzeugnisse miteinander 
reagieren, z. B. mit einer Gerbsaure- u. einer Lsg. von IL,Cr20 7 oder mit der Lsg. eine3 
Mangansalzes u. Alkalilauge. (A. P. 1 666 423 vom 2/4.1923, ausg. 17/4.1928.) K uh.

Amedee Martial Castaing, Frankreicli, Behandlung von Asbesł- und Faserzemenłen. 
Die Oberflache der frischen, d. h. noeh nicht abgebundenen Asbest- oder Faserzement- 
gegenstande wird mit kornigem Sand, Kies, Carborundum o. dgl. beladen, z. B. durch 
Geblase, Druck o. dgl. Die Erzeugnisse kónuen mittels Mortels auf Mauerwerk, Metallen 
oder anderen Tragern befestigt werden. (F. P. 636127 vom 17/6. 1927, ausg. 2/4. 
1928.) K u h l in g .

U\ St. Gypsum Co., Chicago, iibert. von: Carlisle K. Roos und Murrell
G. Allison, Fort Dodge, V. St. A., Leichte Gipsgegenstande. Dem Anmachewasser des 
Gipses werden etwa 2,3% '"om Gewicht des Gipses an Na2Si03 zugefugt. Der Zusatz 
vermehrt die Festigkeit der Erzeugnisse u. verringert ikr Gewicht infolge groBerer 
Aufnahme von W. (A. P. 1666180 vom 23/10. 1924, ausg. 17/4. 1928.) K u h l in g .

E. A. Lundin, Stockholm (Erfinder: E. W. Tillberg), Baustoffe. Ziegelabfall 
wird zu GruB vermahlen, die dabei entstandenen feineren Anteile auf Zementfeinheit 
gebracht, mit CaO, Ca(OH)2, Portlandzement oder CaO u. Portlandzement gemischt, 
der Mischung die gróberen GruBteile zugefugt, das Ganze geformt u. mit Druckdampf 
behandelt. (Schwed. P. 60 338 vom 23/12. 1924, ausg. 2/3. 1926.) K u h l in g .

Oscar Tetens, Oerlinghausen, Hydraulische Bindemittel. Aus Misehungen von 
Olschiefer u. wenigstens 35% kalkhaltiger Stoffe wie Kalkmergel, werden die destillier- 
baren Anteile abgetrieben u. der in den Riickstanden enthaltcne Koks mittels vor- 
gewarmter Luft verbrannt, wobei die kalkhaltigen Anteile entsauert werden. Die Er- 
zeugnisse werden gemahlen. (A. P. 1 665 993 vom 26/1. 1924, ausg. 10/4. 1928.

Albert Charles Delpliin Boulanger, Frankreicli, Warmeschulzmassen. Au3 Asche 
von yerbrannter fester Staubkohle werden Uberzuge der gegen Warmeyerluste zu 
schutzenden Gegenstande, wie Leitungsrohren fiir iiberhitzten Dampf u. dgl.. her- 
gestellt. Zu diesem Zweck bedeekt man die Gegenstande entweder mit Misehungen 
von fein gepulverter Asche, W. u. einem Bindemittel, wie Wasserglas u. troeknet, oder 
jnan schneidet aus der verglasten Asche Stucke, welche die Form der zu schutzenden 
Gegenstande haben u. bedeekt diese mit den Stucken. (F. P. 636 263 vom 20/6. 1927,

VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
F. Trilling, Die Kalkfrage in den Arordseemarsch-en. Literaturzusammenstellung 

■uber die Frage. (Landwirtsehl. Jahrbch. 67. 547—87.) T re n e l.
F.'W. Wacker, Der Einflufi der Aciditat und des SattigungsziLstandes der Boden 

■bei Phosphorsaure- und Kaliaufnahme. Vf. b es tim m t die R k . co lo rim etr. im  Boden- 
auszug v o r  u . nach dem  Kochen. E r  lib e m im m t von  DlRKS fiir  d ie  R k . des ausgekoch ten  
(a lso  C 0 2-freien) F i l t r a t s  den  A u sd ru ck  „physio log . R k .“ , u. g lau b t, e inen  Z usam m en- 
iiang zw ischen den  n ach  IsEUBAUER e rm itte lte n  W erten  u . d ieser sogen an n ten  „ p h y 
sio log . Bodenrk.“ herstellen zu kónnen. Bei dem  angewandten Tonboden zeigte die 
NEUBAUER-Methode den  „vollen“ N ah rsto ffg eh . des Bodens zw ischen p n  5,5—8,3, 
beim  Sandboden  zw ischen p h  6,0— 8,4, u . beim  M oorboden zw ischen p n  5,6— 8,1. 
A lkal. R k . iib e r  p h  =  8,3 b e e in tra c h tig t d en  K eim pflanzenyers . n ach  N e u b a u e r . 
D ie B est. d e r  „hydrolyt. A e id ita t“  e rm og lich t d ie  B erechnung  d e r  g u n stig sten  Kalk- 
gabe  fiir  diesen Żweek. (L an d w irtseh l. Jahrbch. 67. 589—628. I n s t .  f . Pflanzenbau, 
Univ. Halle.) T r e n e l .

J. Ruszkowski und K. Zaleski, Bekampfungsversuch manchsr Krankheilen und 
Schadlinge der Obstbaume, der Obsl- und Zierstrducher im Jahre 1927. Es wurde eine 
Reihe von Praparaten der Firma ,,Universum“-Posen, zur Bekampfung der Pflanzen- 
schadlinge ausprobiert. Sie erwiesen sich samtlich fiir die Pflanzen ais unschadlich. 
Bordin u. Arsobordin haben die Wrkg. der Bordeausbriihe. Arsobordin ist gut wirksam 
gegen Oidium farinosum auf Apfelbaumen, gegen Larven von Tortric-iden, Hyponomeuta 
malinella u. besonders Malacosoma neustria, kalifom. Schwefelkalkbriihe gegen Perono- 
apora yisicola, Folsalin gegen die Blattlaus, Arbosalus-Karbolineum, Korłisan u. U ślin

D. Prior. 21/5. 1922.) K u h l in g .

■ausg. 5/4. 1928.) K u h l in g .

X. 1. 189
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gegen die Blutlaus. (Roczniki Nauk Rolniczych I  Leśnych 19. 89—112. Posen, 
Univ.) W a j z e r .

Vittorio Casaburi, Cellulosebriihen in der La7idv)irtschaft. Alkal. Celluloseabwasser 
eignen sich sehr gut ais Haftmittel bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. 
(Atti II. Congresso Nazionalc Chim. pura applicata, Palermo 1926. 1045—52. 
Neapel.) G r im m e .

Lamberg, Erfahrungen mit der pflanzenphysiologischen Bodenanalyse nacli 
Professor Mitscherlich. Die dreijahrigen GefiiB- u. Feldverss. (wccliselseitig in Kontrolle) 
mit Gerste, Weizen, Hafer, Roggen, Riiben u. Kartoffeln liatten folgcndes Ergebnis: 
Von 100 Verss. stimmten bzgl. K 20  1—6, bzgl. P20 5 7—18 u. bzgl. N bis zu 63 nicht 
iiberein. Vf. halt danach dic Methode MlTSCHERUCH fur prakt. brauchbar u. betont 
den Yortcil der Methode hinsichtlich der quantitativen Voraussage von Mehrertragen. 
(Landwirtsclil. Jahrbch. 67. 457—83. Versuchsring Prassen, Ostpr.) T r e n e l .

J. Paderewski, Ein Apparat zur mechanisclien Bodenanalyse. App. zur mechan. 
Aufschlammung der Bodenprobe mit automat. Regulierung der Wasserzufuhr. (Roczniki 
Nauk Rolniczych I  Leśnych 19. 41—46.) W a j z e r .

Chemisclie Fabrik Dr. Heppes & Co., G. m. b. H., Hamburg, Joh. Benedict 
Carpzow, Bornsen, und Julius Heppes, Hamburg, Diingemillel. Beliebige anorgan. 
oder organ. Pflanzennahrstoffe werden mit Stoffcn, wie Schlick oder Faulschlamm 
gemischt, welche aus in Gewassern abgelagerten, abgestorbenen Lebewesen entstanden 
sind. (Schwz. P. 124143 Yom 31/10. 1925, ausg. 2/1. 1928. D. Prior. 31/10. 
1924.) K u h l in g .

Elektrizitatswerk Lonza [Gampel und Basel] und Emil Liischer, Basel, Dunge- 
mittel. Der bei der Umsetzung von Gips mit NH3 u. C02 entfallcnde abgepreBte Riick- 
stand enthiilt noch bctrachtliche Mengen (NH4)2S04> welche nur mit yerhaltnismafiig 
groBen M engen W. ausgewaschen werden konnen. Er wird unausgewaschcn mit der 
dem yorhandenen CaC03 aquivalenten Menge HN03 behandelt. Bei geniigender Konz. 
der yerwendeten HN03 wird ohne weiteres ein annahernd trockenes Gemisch von 
Ca(N03)2, NH4N 03 u. etwas CaS04 erhalten. (Scłiwz. P. 124 358 vom 18/12. 1926, 
ausg. 16/1. 1928.) K u h l in g .

B. T. G. V. H. O. Mellerborg, Folien, Schweden, Kalidiingemittel. Kalium-
lialtige Erze werden mit CaO gemischt, die Miscliung im Autoklaven mit der zum 
Loschen des CaO erforderlichen Menge W. versetzt u. der Autoklay geschlossen. Unter 
Einw. der beim Loschen des CaO entwickelten Warme u. der dadurch bedingten Druck- 
erhóhung wird das im Erz enthaltene Iv wasserl. (Schwed. P. 60 306 vom 5/7. 1924, 
ausg. 2/3. 1926.) K u h l i n g .

vm. Metallurgie; MetallograpMe; Metallverarbeitung.
C. Matzel, Das Metallhutienwesen im Jahre 1927. Richtigstellung einiger Irr-

tiimcr in dem Aufsatz von T a p e l  (vgl. C. 1928. I. 1908), welche das Walzverf., den 
W lGTON-ProzeB u. die Zers. der Blende durch Kalk betreffen, mit einer Erwiderung
von V. T a f e l . (Metali u. Erz 25. 208—10.) E n s z l in .

Giuseppe Tomarchio, Ober in italienischen Hochofen rerwendete Eisenerze. Ana- 
lysendaten von italien., nordafrikan., span., griech., russ. u. bosn. Erzen. Die Methoden 
zur Unters. werden genau beschrieben. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura
applicata, Palermo 1926. 659—78.) Gr i j i m e .

Frank A. Bird, Grundlagen der Flotalion sulfidierter ozydischer Erze. Durch 
Mahlen in der Kugelmiihle werden die Erzteilchen mit einer Eisenoxydschiclit um- 
geben, welchc sulfidierende Reagentien absorbiert. Diese Storung yermeidet Vf. 
durch Verwendung einer Achatmtiliie, wodurch die Erze nur mit Si02 in Beruhrung 
kommen. Die Erze werden untcrschieden in solche mit einem hohen Geh. an Gangart 
u. einem niedrigen saurelóslichcn Geh. u. in solche mit einem niederen Geh. an Gangart 
u. einem hohen Geh. an Saureloslichem. Zu der ersten Klasse gehoren viele Cu-Erze. 
Die Gangart nimmt dic sulfidierende Substanz schwer auf, auch bei einer hohen Konz. 
derselben. Oxydierte Bleierze gehoren zur zweiten Klasse. Diese nehmen das sulfi- 
dicrende Reagenz leicht auf. Yf. findet, daB sich Polysulfide weniger gut eignen ais 
normale. Soda u. Mctallsalzzusatze steigern die Ausbeute. Atzalkalien begiinstigen 
die Flotation yon Cu-Erzen. CaS wirkt schlechter ais Alkalisulfide. Zur Sulfidierung 
carbonat. Bleierze wird ais bestes Mittel NaHS empfohlen. Im allgemeinen sind die
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Flotationsausbeuten bei oxyd. Erzen niedriger ais bei sulfidischcn. Durch Sulfidieren 
wird dic Flotationszeit erheblich gekiirzt u. dadurch die Durchsatzgeschwindigkeit 
erlioht. (Engin. Mining Journ. 125. 652—54.) E n s z l i n .

Edwin A. Sperry, Der Sperry-Konzentrator. Bescbreibung des Konzentrators 
u. seiner Wirkungsweise. (Engin. Mining Journ. 125. 663—64.) E n s z l i n .

Paul T. Bruhl, Der Mills-Crowe-CyanidruckgewinnungsprozeP in Honduras. 
Bescbreibung der Anlage. (Engin. Mining Journ. 125. 658—59.) E n s z l i n .

E. Kothny, Entwicklung der Verwendung des Elektroofens in den einzelnen Zweigen 
der Eisenindustrie und Untersuchung iiber seine Wirlschaftlichkeit und Zukmiftsaussichten 
in  dieser Industrie. (Zentralblatt Hutten- u. Walzwerke 32. 207—16. Prag.) S c h u l z .

Joseph Laissus, Beitrag zum Studium der metallischen Zementation. Zementation 
der Eiserdegierungen durcli Titan und Zirkonium. (Vgl. C. 1928.1. 248.) Bei der Zemen
tation der Eisenlegierungen mit Ti u. mit Zr nimmt dio Dicke der charakterist. Ober- 
flachenschicbt mit wachsender Temp. u. Zeit zu u. fiillt mit steigendem C-Geh. der zu 
zementierenden Legierung. Durch die Zementierung nimmt die Hartę zu u. wird die 
Oxydierbarkeit herabgesctzt. Durch Polieren der mit Zr zementierten Proben werden 
gute, sich an der Luft schwer triibende Polierungen erhalten. Die mit Zr zementierten 
Proben sind durch 50% HCI schwer angreifbar. (Rev. Metallurgie 24 [1927]. 764 
bis 775.) L e s z y n s k i .

Joseph Laissus, Beitrag zum Studium der metallischen Zementationen. Zementation 
der Eisenlegierungen durch das Uran. (Vgl. vorst. Bef.) Die Zementationstempp. be- 
trugen 800, 900, 1000 u. 1100°. Die Diffusion von U in Fe findet ihren Ausdruck in 
der Bldg. des Eutektikums, dessen Menge mit der Temp. u. Zemcntationsdauer zunimmt. 
Andererseits erfolgt durch die Erhohung des C-Geh. in der Fe-Legierung eine Ver- 
zogerung der Zementation. Die durch U zementierten Stiicke erhalten eine groBere 
Hartę, eine sehóne Politur u. erweisen sich ais bestandiger gegen Salpetersaure. (Rev. 
Metallurgie 25. 50—54.) K a l p e r s .

K. Th. Kiirten, Ferromangan. Mindestens 90% der auf den Markt kommenden 
Mn-Erze werden in der Eisenhuttcnindustric verwendet. Das in der Stahlerzeugung 
benótigte Ferromangan — mindestens 25%, meist aber 70—80% Mn enthaltend — 
wird aus Mn-Erzen im Hochofen oder Elektroofen gewonnen. Im Hoehofen ist von 
Bedeutung die Verwendung móglichst Mn-reicher Erze, asohenarmen Kokses, moglichst 
bas. Schlacke, heiBcr u. langsamer Ofengang, grobstuckiges Erz. Der Koksverbrauch 
ist dreifacli, der Kalksteinverbrauch doppelt so hoch wie bei Roheisen. Eingehende 
Angaben iiber Rkk. u. Prod. u. iiber Herst. des Fcrromangans im Elektroofen, Yer- 
gleich der Wirtschaftlichkeit beider Verff. Ferromangan enthalt mit steigendem [Mn- 
Geh. einen steigenden C-Geh. bis etwa 7,5%; Si-Geh. meist mas. 1%, P-Geh. 0,2 
bis 0,25%. C-armes Ferromangan wird zweckmaBig aus dem leichter C-arm zu er- 
haltenden Ferrosiliciummangan durch Schmelzen unter oxyd. Schlacke (Oxydation 
des Si) erhalten. Reinstes Ferromangan u. Reinmangan (C-frei aber teuer) werden 
aluminotherm. erzeugt. (Zentralblatt Hutten- u. Walzwerke 32. 193—97. 216 
bis 218.) S c h u l z .

G. Hoppe, Kupfergeuńnnung auf nassem Wege nach dem Zementationsverfahren 
im Distrikt von Huelva in Siidspanien. Beschreibung der Anlagen zur Gewinnung des 
Cu aus den 0—S% Cu enthaltenden Pyriten von Huelva nach der Zementationsmethode 
u. Angabe einer Rentabilitatsbereehnung. (Metali u. Erz 25. 197—204. Berlin.) E n s z .

P. Schwerber, Technisch nutzbare Eigenschaften des Leichtmetalls Beryllium. 
Nach Zuriiekweisung iibertriebener Angaben iiber techn. Yerwertung des Be wird ais 
wichtig hingewiesen auf geringe Diehte (1,8) bei hohem Schmelzpunkt (1285°), hohe 
Durchlassigkeit fur Róntgenstrahlen sowie hohen Korrosionswiderstand u. Hartę. 
Techn. bedeutsam erscheint bis jetzt nur die Vergiitungswrkg. kleincr Zusatze von 
Bo in Schwermetallen, insbesondere in Cu, woriiber G. M a sin G  u . P. D a h l  berichteten 
(C. 1928.1 .1804). Nach W. K r o l l  (C. 1926. II. 640) werden auch in Be-Al-Legierungen 
entsprechende Vergiitungseffektc erzielt, die aber durch dio fiir Al bislang iiblichen 
Zusatze erheblich wirtschaftlicher erhalten werden konnen. Wichtig kann in der Leicht- 
metallteclinik der hohe Elastizitatsmodul des Be werden, der sich — allerdings nur 
rechner. — zu 30000 kg/qmm, also hóher ais der des Stahls ergibt. Durch Zulegieren 
des Be zu Leichtmetallen soli sich dereń Elastizitatsmodul erheblich steigem lassen, 
was nach Ausfiihrungen des Vf. techn. sehr bedeutsam ware. (Metallbórse 18/649—50. 
705—06.) S c h u l z .

189*
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Sinkiti Sekito, Rontgenographische Untersuchungen uber die Dichte abgeschreckter 
Slalile und die damił zusanunenhdngenden inneren Spannungen. Untersucht wurden 
nach der Pulvermethode eine Reihe von Stahlen mit 0,1—1% C, die von den Tempp. 
zwischen 800—945° in W. abgeschreckt waren. Aus den Vcrss. ging liervor, daB sich 
das Gitter bei dem Stahl mit l°/0 C gegeniiber dem von 0,1% um 0,45% erweitert 
hatte. Der Wert A a/a fiir dio Anderung der Gitterkonstante erreclinet sich fur 1% C 
zu 0,0045 in guter Ubereinstimmung mit dem von K. T a m u r a  aus den Dichten ab- 
geschreckter Stahle erhaltenen Wert von 0,0044. Die Verss. des Vf. bestatigen also, 
daB das Sinken der D. in C-Stahlen zuriickzufuhren ist auf die Gitterausdehnung. 
Wie ferner bekannt ist, werden die Spektrallinien von abgeschreckten Stahlen breiter 
u. verwaschener. Yf. bestimmt dann die Linienbreite dreier Linien (211 a, 200 a u. 
110 a); aus ihnen errechnet sich fiir A a/a ein mittlerer Wert von 0,0100. Die GroBe P 
der inneren Spannung wurde dann nach der Formel P — E X A afa bereehnet u. 
zu P (mitu. Wert) =  192 kg/qmm gefunden. In der obigen Formel ist E  der YoU NGsche 
Moduł =  2 X  104 kg/qmm. Dieser so gefundene Wert von P  ist yon derselben GroBen- 
ordnung wie die Zugfestigkeit yon abgeschreckten hochprozentigen Kohlenstoffstahlen. 
Diese Resultatc sind eine gute Bestatigung der Annahme, daB die C-Atome in den 
abgeschreckten Stahlen in den Zwischenriiumen des Eisengitters eingelagert sein 
sollen u. so die Verzerrung yerursaehen. Diese Verzerrung ihrerseits bewirkt die 
inneren Spannungen u. die Diffusion der Spektrallinien. Weiter wird aus der Ver-

b re ite ru n g  d e r  S p e k tra llin ien  m itte ls  d e r  SCHERRERsehen F o rm el B =  2
A/D-l/cos 0  -f- K  GroBe D der Krystallite bereehnet. Fiir die drei Linien erhalt 
man ais D-Werte 116, 148 u. 210 A. Im Vergleich zu diesen Werten betragt die GroBe 
eines Martensitkornes etwa 1/100 mm. (Ztschr. Krystallogr. Minerał 67. 285 bis
294.) G o t t f r ie d .

J. Słlwestrowitseh und P. Grigorjew, Zur Frage der Normierung von 
emailliertem Gupeisen- und, Blechgeschirr. Die Prufverff. fiir Email sollen genormt 
werden. Es werden Yorschliige gemacht. (Keram. Rdsch. 36. 325—28.) S a l m a n g .

F. Dietzsch, Kingston-on-Thames, England, Erzbehandlung. Osyd. oder geróstete, 
Cu, Pb, Zn u. gegebenenfalls Ag enthaltende Erze werden nacheinander oder gleich- 
zeitig mit Lsgg. yon S02 u. einem Thiosulfat behandelt, u. aus den erhaltenen, Cu u. 
Pb enthaltenden Lsgg. die Metalle mittels H 2S oder des Sulfids, Carbonats, Hydrosyds 
eines Alkali- oder Erdalkalimetalles gefallt. Die von den Ndd. abfiltrierten Lsgg. werden, 
gegebenenfalls nach Erhitzen mit Ca u. S02 zu weiteren Erzaufschliissen gebraueht. 
(E .P . 287 207 vom 8/12. 1926, ausg. 12/4. 1928.) K u h il n g .

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges. (Erfinder: Hans Klencke), 
Frankfurt a. M-, Abrdstung von Schwefelkiesschlamm u. dgl. bei gleichzeitiger Agglo- 
merierung des Abbrandes unter Durchdrucken u. Durchsaugen von Luft durch die 
Beschiekung, dad. gek., daB ein Gemisch yon Kies u. zerkleinertem prakt. schwefel- 
freiem Agglomerat, dessen KorngroBe groBer ist ais diejenige des Kieses, yerwendet 
wird. — Das Verf. erleichtert die Verarbeitung der bei der Schwimmaufbereitung haufig 
erhaltenen Schlamme von Erzteilchen sehr geringer KorngroBe. (D. R. P. 458 604 
KI. 40 a vom 3/1. 1926, ausg. 25/4. 1928.) K u h l in g .

F. Krupp Akt.-Ges., Essen, Harten eiserner Gegenslande. Aus GuBeisen, welches 
Al, Si, Mn, Cr, Ni, Co, V, Mo, W, Ti, Zr oder mehrere von diesen Elementen enthalt, 
bestehendo Gegenstande werden zwecks Hartung ihrer Oberflachenschichten bei etwa 
500° der Einw. von N2 bildenden Stoffen ausgesetzt. (E. P. 287156 yom 20/1. 1928, 
Auszug yeroff. 9/5. 1928. Prior. 17/1. 1927.)- K u h l in g .

H. G. E. Cornelius, Stockholm (Erfinder: G. H. Flodin), Entlcohlen von Mełallen 
oder Metallegierungen, besonders Eisenlegierungen. Die zu entkohlenden Metalle werden 
mit dem Oxyd, Silicat u. dgl. eines unterhalb 1500°, yorzugsweise 1000—1200° fliichitigen 
Metalles yersohmolzen. Diese Verbb., besonders ZnO oder Zinksilicat, oxydieren den 
in freier oder gebundener Form enthaltenen C zu CO. (Schwed. P. 60 627 yom 20/4.
1923, ausg. 20/4. 1926.) K u h l in g .

William B. Runyan, Dayton, V. St. A., Briketts fiir metallurgische Zwecke. Die 
Briketts bestehen aus gemahlenem Koks, Ca(OH)2, Sand u. gegebenenfalls fein ver- 
teiltem Ferromangan o. dgl. Sie dienen ais Reduktions-, Kohlungsmittel o. dgl. bei 
der Herst. von Fe. (A. P. 1666 312 vom 31/3. 1921, ausg. 17/4. 1928.) K u h l in g .

1/loge 2 A
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Karl Stobrawa, Gleiwitz, Behandlung von Roheisen. Kohlenstoffreichcs Roh- 
eisen wird in hoch erhitzten Herdófen mit kohlenstoffarmem Abfalleisen gemischt, 
welches vorher auf hohc Temp., aber nicht bis zum Schmelzen erhitzt worden war. 
Das Verf. bewirkt die Verringerung des Geh. des Rolieisens an C, P u. Si. 
(A. P. 1666428 vom 22/1. 1927, ausg. 17/4. 1928. D. Prior. 16/2. 1926.) K u h l in g .

Fritz Wtist, Deutschland, Reinigen von Roheisen. Im mit Koks betriebenen Hoch- 
ofen erschmolzenes Roheisen wird in fl. Zustande in einen Drehrohrofen gebracht, 
mittels CaO u. Eisenerz eine Sclilacke erzeugt u. der in beliebiger Art gcheizte Ofen 
in Drehung versetzt. Die Schlacke nimmt aus dem Roheisen Schwefel u. P auf. Ist 
sie erschopft, so wird sie abgelassen, in gleicher Weise eino neue Schlacke erzeugt u. 
der Ofen wieder in Drehung gesetzt. Das Erzeugnis wird abgelassen u. die im Ofen 
yerbleibende Schlacke gegebenenfalls zur Reinigung weiteren Roheisens gebraucht. 
Es wird ein Roheisen gewonnen, das in seiner Zus. dem mittels Holzkohle erzeugten 
schwcd. Fe gleicht. (F. P. 636 281 vom 20/6. 1927, ausg. 5/4. 1928. D. Prior. 17/7.
1926.) K u h l in g .

Ńorsk Handels-og Industrilaboratorium A/S., Oslo (Erfinder: F. Tharaldsen), 
Elekirischc Herstellung von Zinh. Bei der Herst. yon Zn im elektr. Ofen wird ais Heiz- 
widerstand eine Schlacke verwendet, welche Fe u. Si02 yorzugsweise 15—25% I'® 
u. 45—60% SiO„ entha.lt. (Schwed. P. 60 684 vom 19/9. 1923, ausg. 27/4. 1926. 
N. Prior. 23/9. 1922.) K u h l in g .

Cecil Woods Le Plastrier, Melbourne, Reduklion zinkhalliger Sloffe. Lose ge- 
schichtete Mischungen von zinkfiihrenden u. reduzierenden Stoffen werden in einem 
Ofen von auBen erhitzt, welcher unterhalb der Abzugsóffnung fur dio ETzeugnisse der 
Red. eine oder mehrere Offnungen besitzt, mittels welcher der im Ofen herrschende 
Zug nach Bcdarf geregelt werden kann. (Aust. P. 9107/1927 vom 29/8. 1927, ausg. 
28/2. 1928.) K u h l in g .

Societa Italiana di Elettrochimica, Italien, Aluminium. Bei der Gewinnung 
von Al im elektr. Ofen wird ais Rohstoff an Stelle yon A1203 durch Hitzezers. yon Alu- 
miniumchloridhydrat gewonnenes, gegebenenfalls noch unzersetztes A1C13 enthaltendes 
Al(OH)3, Aluminiumchloridhydrat selbst oder gegebenenfalls mit letzterem yermischtes 
aus Aluminat gewonnenes A1(0H)3 yerwendet. (F. P. 634727 vom 20/5. 1927, ausg. 
24/2. 1928.) _ K u h l in g .

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Deutschland, Aluminiumlegierungen. Dio Legie- 
rungen enthalten neben Al ais Hauptbestandteil Mg u. Zn in dem Verlialtnis, welches 
der Formel MgZn2 entspricht. Neben diesen Stoffen u. gegebenenfalls an Stelle ent- 
sprechender Mengen Zn kónnen die Legierungen Be, Si, Cu u. dgl. sowie bis zu 1% Ni, 
Ti, W, Mo u. dgl. enthalten. Nach der iiblichen Hitzebehandlung unterwirft man die 
Legierungen einer kiinstlichen Alterung bei erhohter Temp., z. B. 50—150°. (F. P.
634 885 vom 23/5. 1927, ausg. 1/3. 1928.) K u h l in g .

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Drei- und 
Mehrstofflegierungen des Aluminiums mit mehr ais 2% Ag oder Ni oder Co oder Cr 
oder Mn, die einen Geh. an Al yon mindestens 50% haben u. ein sehr gleichmaBiges 
u. feinkrystallin. Gefiige ergeben, 1. gek. durch einen Geh. an Si, der hoher ist ais er 
in den bekannten Legierungen des Al mit den genannten Metallen bisher fur zulassig 
gehalten wurde. — 2. dad. gek., daB von den Metallen Ag, Ni, Co, Cr u. Mn 2 oder mehr 
in den Legierungen enthalten sind, wobei der Gesamtgeh. an Schwermetallen gróBer 
ais 2% ist. — Die Legierungen besitzen gute Festigkeits- u. Harteeigg., yerhaltnismaBig 
geringe D. u. zeichnen sich durch Widerstandsfahigkeit gegen chem. Einfliisse u. Atmo- 
spharilien aus. (D. R. P. 456 343 KI. 40 d vom 18/12. 1921, ausg. 18/2. 1928.) K u h l.

Oskar Griinbaum, Wien, Bleilagermelalle, bestehend aus Pb, einem Alkalimetall 
u. einer Menge Zn, welche das 0,47- bis 1,5-fache der Menge des Alkalimetallcs betragt. 
Prakt. kommen nur Legierungen mit einem Geh. bis zu 5% Na in Betracht. Die Legie
rungen sind bei guten mechan. Eigg. yóllig luftbestandig. (Oe. P. 109161 vom 30/6.
1926, ausg. 26/3. 1928.) K u h l in g .

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Veredelung 
von Miinzmetall, dad. gek., daB das Miinzmetall yor oder nach der Pragung in einen 
Einzelkrystall oder wenige grofie Krystalle in bekannter Weise ubergefiihrt wird. — 
Die Erzeugnisse sind schwer nachzuahmen, Fiilschungen sind leicht zu erkennen. 
(D. R. P. 455 252 K I. 40 d vom 2/5. 1923, ausg. 27/1. 1928.) K u h l in g .

Western Electric Co. Inc., New York, ubert. yon: Adolph Francis Bandur, 
Berwyn, V. St. A., Erhóhung der magnetischen Permeabilildt von Legierungen. Die
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Metalle, besonders Nickcleisenlegierungen werden auf oberhalb 900° liegcndo Tempp. 
erhitzt, in Luft auf etwa 300° abgekiihlt, wieder auf zwischen 600—800° liegende Tempp. 
erhitzt u. dann mit einer Geschwindigkeit abgekiihlt, welche 15 bis hoohstens 25° je 
Sek. betragt. (A. P. 1666191 vom 12/12. 1924, ausg. 17/4. 1928.) K u h l i n g .

W. S. Smith, Newton Popplcford, H. J. Garnett, Seyenoaks, und J. A. Holden, 
Gidea Park, England, Nichtmagnetische Legierungen, bestehend aus 67—71% Fe, 23 
bis 27% Ni, 1,5—4% Cr, 1,5—4% Al oder Si u. gegebenenfalls bis zu 1% Mn. (E. P. 
287236 vom 17/12. 1926, ausg. 12/4. 1928.) K u h l in g .

British Maxium, Ltd., London, GiePen von Magmsium in Sandformen. Dem 
Eormsand werden Ammoniumsalze, wie (NH4)2B40 7 oder NH.,F, zugesetzt oder solche 
Salze, trocken oder feucht, auf die inneren Oberflachen der Sandformen aufgebracht. 
Die Salze schiitzen das Mg vor Oxydation. Bindemittel, wie Lsgg. yon Harzen in Olen 
kónnen mitverwendet werden. (E. P. 287164 vom 27/2. 1928, Auszug veróff. 9/5. 
1928. Prior. 18/3. 1927.) K u h l in g .

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung 
von GuPstiicken aus Aluininiumlegierungen mit erheblichem Siliciumgehalt, 1. dad. gek., 
daB der geschmolzenen Legierung ein Alkalimetall, wic K  oder Na, einyerleibt wird 
xi. die Legierung yergossen oder erstarren gelassen wird, wahrend geniigend Alkalimetall 
in der Legierung zuruckbleibt, wodurch eino feinkórnige u. gleichmiiBigo Verteilung 
des Si im Gcfiige der erstarrten Legierung bewirkt wird. — 2. dad. gek., daB ein Alkali
metall in einer Menge bis zu etwa 0,1% einyerleibt wird. — 3. dad. gek., daB metali. 
K  oder Na in einer Menge von nicht mchr ais je 0,05% zugesetzt werden. — Die Le
gierungen sind besonders gut zum Walzen oder Schmieden in h. oder k. Zustand ge- 
eignet. (D. R. P. 459 132 K I. 40 d vom 25/11. 1921, ausg. 27/4. 1928. A. Prior. 27/11. 
1920.) K u h l in g .

Cyrill Auer, Wien, Kerne und Formen fur Metali-, besonders Eisengup. Eine ge- 
eignete breifórmige, z. B. aus Gips, Sand, Schwefel u. W. bestehende Mischung wird 
in einen geschlossencn Kern- oder Formkasten eingefiillt u. wahrend oder nach dem 
Einfiillen unter Druck gesetzt, bis das iiberschiissige, d. li. nicht zum Abbinden nótige 
W. durch die Fugen bzw. Luftkanale ausgetreten ist. (Oe. P. 109181 vom 17/11.
1925, ausg. 26/3. 1928.) • K u h l i n g .

Ohio Brass Co., Mansfield, iibert. von: Robert Applegate, Cleveland, V. St. A., 
VerschweiPen von Metallen. Die VerschweiBung erfolgt mittels Lichtbogens bei Ggw. 
eines Entgasungsmittels, wie Al, Mn, Si, Ca, Mg oder, besonders, Calciumsilicid. Das 
Verf. dient yorzugsweise zum AnschweiBen von Kupfcrstucken an Eisenbahnschienen. 
Das Cu wird bis zum Schmelzen erhitzt, gegebenenfalls unter Zusatz von weiterem 
yon einem Lotstab abgeschmolzenen Cu; das Entgasungsmittel wird entweder neben 
dem anzuschweiBenden Stiick in der liitzebestandigen Form angeordnet oder es ist 
Bestandteil des Lotstabes. (A. P. 1 666 026 yom 10/10. 1921, ausg. 10/4. 1928.) K uh.

Georg Brunhiibner, Pforzheim, FiuP- und Lotmittel, das borsaure Salze oder H3B03 
enthalt, gek. durch eine Mischung borsaurer Salze mit Oxalsaure oder oxalsaurer 
Salze mit H3B03 in molekularem oder anniihernd molckularem Verhaltnis. — Das 
Mittel kann leicht mit Lótmetallpulyer yermischt werden. (D. R. P. 457 024 K I. 49 h 
vom 16/10. 1925, ausg. 7/3. 1928.) K u h l i n g .

Allgemeine Elekricitats-Ges., Berlin, Loten von Metallen oder Legierungen, 
dereń Bestandteile durch rasches Eingehen einer Legierung mit dem Lot dieses zum Loten 
unbrauchbar machen, 1. dad. gek., daB der zu lótende Gegenstand mit einer Metallschicht 
iiberzogen wird, dio bei der Lóttemp. nicht sclim. u. einen tlbergang des zu lótenden 
Metalls oder yon Legierungsbestandteilen des letzteren in das Lot yerhindert, selbst 
aber gut lótbar ist. —- 2. dad. gek., daB ein Gegenstand aus Monelmetall vor dem Loten 
mit einer diinnen Eisen- oder Stahlschicht iiberzogen wird. — Das Verf. dient z. B. 
zur Herst. gelóteter. Zwischcnwande fur Labyrintstopfbiichsen. (D. R. P. 457 702 
K I. 49 li vom 17/10. 1926, ausg. 22/3. 1928. A. Prior. 16/10. 1925.) K u h l in g .

Johann Franz Lotzkat, Berlin-Neukólln, Lot fur Magnesiumaluminiumlegierungen 
mit uberwiegendem Magnesiumgehalt, gek. durch einen Zusatz yon etwa 50 Teilen Sn, 
30 Teilen Zn, 10 Teilen Pb u. 20 Teilen Cd. — Das Lot besitzt die gleiche Zugfestigkeit 
wie dio zu lótenden Legierungen. (D. R. P. 457 592 K I. 49 h vom 22/3. 1925, ausg. 
17/3. 1928.) " K u h l in g .

H. Williams, Pontardulais, England, Yerzinnte Platten. Die frisch yerzinnten 
Platten werden durch ein, gegebenenfalls Natriumphosphat enthaltendes Wasserbad
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gezogen, welches mittels iiberhitzten Dampfes auf 90—100° erhitzt wird. (E. P. 287 288 
vom 9/2. 1927, ausg. 12/4. 1928.) K u h l in g .

T. E. Murray, Brooklyn, V. St. A., Schutzschichten auf ei semen Gegenstanden. Die 
7.u schutzenden Gegenstande werden, vorzugsweise elektrolyt., mit Ni uberzogen. Auf 
das Ni kann Cr u. auf dieses Ni oder Ee aufgebracht u. der tlberzug nochmals mit Cr 
bedeckt werden. SchlieBlich wird auf Tempp. erhitzt, bei denen sich das zunachst 
aufgebrachte Ni mit dem Fe legiert u. eine festhaftende oxyd. AuBenschicht entsteht. 
(E .P . 287194 yom 8/11. 1926, ausg. 12/4. 1928.) K u h l in g .

E. A. Atkins, Liverpool, und Rylands Bros., Ltd., Warrington, England, Schutz
schichten auf Stahlgegenstibnden. Die zu schutzenden Gegenstande, vorzugsweise Driihte, 
werden zunachst durch ein 600—S00° w. Bleibad u. anschlieBend u. ohne mit der Luft 
in Beriihrung zu kommen, durch ein aus Zn oder einer Zinklegierung bestehendes Bad 
gezogen. (E .P . 287 201 vom 19/11. 1926, ausg. 12/4. 1928.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Grankfurt a. M. (Erfinder: Willy Uebe, 
Bitterfeld), Schulz von Verbindungselementen, wie Schrauben, Bolzen u. dgl., gegen die 
Einwirkung von Fliissigkeiten, dad. gek., daB iiber den Kopf u. Schaft des Verbindungs- 
elements ein Schlauch aus Gummi gestreift wird, dessen eines Ende gesclilossen oder 
mit Gummi abgedeckt ist, u. dessen anderes Ende nach Umstiilpen u. Aufsetzen einer 
topfartig ausgebildeten Unterlegscheibe aus saurebsstandigem Stoff, wie Hartgummi, 
durch die Mutter (bzw. die Unterlegscheibe u. Splint) festgehalten wird, worauf der 
topfartige Hohlraum der Unterlegscheibe mit saurefestem K itt ausgefiillt wird. (D. R . P .
459 202 KI. 12 f vom 3/2. 1927, ausg. 27/4. 1928.) K a u s CH.

A rthur W. Brearley e t Harry Brearley, L ingots e t  L ingotićres. P a ris : Ch. B eranger 1928. 
(224 S.) R ei.: 50 fr.

Engineering Research Ctte., Special reports. 0, Properties of m aterials a t  h igh tem p era tu res:
3, N oto on th e  „erecp" of Armco Iron . London: H . M. S. O. 1928. 6 d. net.

Eugen Mayer-Sidd, Moderno M etallbearbeitung. E in  um fassendes Lehr- u. Nachsehlageb. 
T l. 1. Leipzig: B ernh. F riedr. V oigt 1928. gr. 8°. =  Die W erksta tt. Bd. 78. 1. Das 
autogene SchweiBcn u. Schneiden d. ycrschicdenen M etalle; d. GasschmelzscliweiBg. ti. 
ihre Gaso; d. A pparato u. W erkzeuge d. autogenen SchweiBtechnik: d. e lektr. SchweiB- 
verfahren; d. Loten. (V III, 184 S.) M. 7.50; Lw. M. 9.50.

Maximilian Camillo Neuburger, R ontgenographie des E isens und seiner Legierungen m it 
bes. Berucks. d. Ergebnisse anderer U ntersuehungsm ethoden. S tu ttg a r t: F . Enko 
1928. (IV , 124 S.) gr. 8°. Aus: Sam mlung chem. u. ohem .-techn. Vortrage Bd. 30. 
m . 11. 25.

IX. Organische Praparate.
Egidius Terlinek, Neuerungen und Verbesserungen in der Hersłellung der Essig- 

siiure und ihrer Derivale. I.—IV. Mitt. Ausfuhrlicher Uberblick iiber dio Darst., Eigg., 
u. Verwendung des Ba-, Na- u. Ca-Acetats, der Essigsaure u. des Acetanhydrids. (Chem.- 
Ztg. 52. 249—50. 270—72. 307—09. 326—28. Brussel.) S i e b e r t .

Henri Dolter, Frankreicli, Trockene Destillalion, insbesondere von Calciumbutyrat, 
dad. gek., daB das zu dest. Prod. in einem Behalter von oinem Strom erhitzter in- 
differenter Gase durchąuert wird, die dasselbe bis zur Temp. der Dest. erhitzen u. dio 
Dest.-Diimpfo mitnehmen. Das Prod. wird gleichzeitig durch Riiliren mit Kugehi 
aus Metali, Kieselgur, gebranntem Ton oder einem anderen gceigneten Stoff, Yerteilt, 
wobei die Gastemp. eine solehe ist, daB das zu dest. Prod. ziihe wird. Das aus dom 
Behalter austretende Gas wird abgekuhlt u. nach Abscheidung des Kondensats (Butyron) 
im Kreislauf dom Behalter wieder zugefiihrt. Das Vol. des zu dest. Prod. soli kleiner 
sein ais das gesamte Vol. der Kugeln. Der Behalter besteht aus einer drehbaren Trommel 
mit wagerochter Achse. (F. P. 634 959 vom 23/9. 1926, ausg. 3/3. 1928.) U l l r ic h .

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b .H ., Deutschland, Herstellung von in- 
aktivem Menthol, dom Raeemat des naliirlichen Menthóls, F. 34—36°, unter gleiohzeitiger 
Gewinnung eines isomeren rac. Menthóls, F. 52—53°. Aus dem Hydrierungsprod. des 
Thymols oder inakt. Menłhons oder Isomenthons, mittels Ni unter H2-Druck erhalten, 
wird durch Ausfrieren u. Zentrifugieren oder durch fraktionierte Dest. das rohe inakt. 
Menthol gowonnen, das durch fraktionierte Krystallisation seiner Ester gereinigt wird, 
wie Phthalsaure-, Bernsteinsaure-, p-Nitrobenzoesaure-, Kohlensaure- oderBorsaureester.
—  100 Teile Thymol werden mit 5 Teilen Ni-Katalysator bei 180° u. 10— 30 at H„ 
hydriert u. so lange unter IL-Druck weitergeriihrt, bis der F. der Masse 15— 20° betragt,
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die dann fraktioniert dest. wird. Zunachst gekcn die niedrig sd. Isomeren des Menthols 
Iiber, insbesondere Neomenthol bei 212—214°. Der Mittellauf, Kp. 215—217°, besteht 
zum groBen Teil aus dem Racemat des natiirlichen Menthols u. die hohere Fraktion, 
Kp. 218°, aus dem isomeren Menthol F. 52—53°, Phtlmlsaureester, F. 113—115°. Der 
Mittellauf wird noehmals dest. u. liefert ein inakt. Menthol F. 30—34°, das geringe 
Mengen eines Menthols mit hohem Kp. enthalt. 100 Teile dieses inakt. Menthols werden 
2 Stdn. lang bei 120° mit 95 Teilen Phthalsaureanhydrid verriihrt u. 80 Teile A. zugesetzt. 
Aus der alkoh. Lsg. krystallisiert beim Abkiihlen der saure Phthalsaureester, der nach 
noehmaligem Krystallisieren aus A. den F. 133° besitzt. Der Ester wird mit W.-Dampf 
zersetzt u. dabei das reine inakt. Menthol F. 34—36° gewonnen. — In gleicher Weise 
werden 100 Teile rohes inakt. Menthol mit 56 Teilen Bemsteinsaureanhydrid yerestert 
u. mit 150 Teilen Bzn., Kp. 90—100°, aufgenommen. Beim Abkiihlen krystallisiert 
der saure Bemsteinsaureester des inakt. Menthols, F. 85°, aus, der beim Yerseifen mit 
Alkalilauge reines inakt. Menthol liefert. — 100 Teile rohes inakt. Menthol werden 
in 100 Teilen Toluol u. 80 Teilen wasserfreiem Pyridin gelóst u. unter Kuhlung eine 
Lsg. von 33 Teilen Phosgen in 150 Teilen Toluol zugegeben. Nach mehrstd. Stehen 
wird mit W.-Dampf dest. u. es bleibt inakt. Mentholcarbonat zuriick, das aus A. um- 
krystallisiert den F. 97—98° besitzt u. durch Yerseifung reines inkt. Menthol liefert. 
(F. P. 627 694 vom 18/1. 1927, ausg. 10/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
F. Mayer, Fortschritte der Farbstoff chemie im Jahre 1927. (Chem.-Ztg. 52. Nr 37. 

Fortschrittsber. 52—68.) B e r l it z e r .
L. J. Hooley, Farbstoffe und ihre Anwendung: Technischer Forlschritt in 1927. 

Patente aus dem Gebiete der indigoiden, S-, bas., Triarylmethan-, Anthrachinon- u. 
Benzanthronfarbstoffc sind besprochen. (Chem. Age 18. Nr. 446. Dyestuffs Monthly 
Suppl. 5—6.) Su v e r x .

Emilio Crespi, Eimdrkung ultramoletter Stralden auf Baumwollfarbstoffe. Die 
Einw. ultrayioletter Farben auf Baumwollfarbstoffe ist auf noeh nicht bekannte 
physikal.-chem. Rkk. zuriickzufiihren, keineswegs auf Bldg. von 0 3. (Atti II. Con- 
gresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 833—35. Crespi.) G r im m e .

E. de Careffe, Terpenosól oder Industria. Ein Terpenpraparat mit Alkalicarbonat 
ii. dient ais Reinigungsmittel fiir Gespinstfasern. (Rev. gón. Teinture, Impression, 
Blanchiment, Appret 6. 81—83. 203—05.) SuvE R N .

Mario Michels, Studien iiber die Beizen fiir basisclte Farbstoffe und ein neues Ver- 
fahren zur Photograpliie in Farben auf Ceweben. Die Arbeiten iiber das Farben des 
Celluloseacetats sind besprochen. Ais Beizen fiir bas. Farbstoffe sind beliandelt Silieate 
u. Si02> Trioxyde, Zn-Sulfite, Sulfocyanide u. komplese Cyanidc. Eine echte Fixierung 
bas. Farbstoffe kommt zustande, wenn die Beize akt. Gruppen enthalt, nicht ais Ionen, 
sondern ais Radikale, welche einen Teil eines komplesen Molekiils bilden. Die akt. 
Gruppen miissen in heterogenen Molekiilen verteilt sein, d. h. es miissen auch gegeniiber 
bas. Farbstoffen i ner te Radikale vorhanden sein. Dio die akt. Gruppen enthaltenden 
Komplese diirfen nicht krystallisiert sein, die Molekule diirfen nicht symmetr. an- 
geordnet sein. Cuproferrocyanid, in welchem die akt. Gruppen im Molekuł mehr dis- 
pergiert sind, fisiert bas. Farbstoffe besser ais Cupriferrocyanid. Das Verf. zum plioto- 
graph. Druck gemaB D.R.P. 441690 reduziert das Cupriferrocyanidbild vor der Farbung 
mittels schwach alkal. Na2S03-Lsg. in Ggw. eines Katalysators wie Chinon oder Ferro- 
cyankalium, das Cuproferrocyanidbild ist auf dem Stoff kaum sichtbar, die Farbung 
findet sta tt bei etwa 80°. Die mit bas. Farbstoffen erhaltene Farbung ist erstaunlich 
echt gegen Lieht u. Wiische, sie ist eehter ais eine Farbung auf Tannin u. der Farbstoff 
ist in seiner ganzen Reinheit u. Lebhaftigkeit fixiert. (Rev. gen. Teinture, Impression 
Blanchiment, Appret 6. 39—45. 153—57.) Su y e r n .

Anton Volz, Nafibehandlung von Baumwoll- und Kunslseidentrikoi (Sluckware). 
Wasehen, Netzen u. Beuchen ist eingehend beschrieben. (Ztschr. ges. Testilind. 3 i. 
237—38. 260—62. 277—78.)’ S u v e r x .

Noel D. Włlite, Farberei ABC. Der Cebrauch von Natrium- und Wassersloffsuper- 
oxyd, sowie von Kaliumpermanganat zum Bleichen von Strumpficaren aus Mischgam. 
Die wichtigsten bei der Bleiche zu beachtenden Punkte sind besprochen. (Cotton 92. 
629—30.) SUVERN.
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Karl Gapp, Indanthren im Seidenwarenhandel. Strangseide kann indanthren- 
farbig hergestellt werden, bei der Stiickfarbung kann man aber nicht genau nach 
Muster farben u. die Zahl der Farbstoffe ist beschrankt. Indanthrengefarbte Stoffe 
sollten an der Leiste irgendwie kenntlich gcmacht werden. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 
313—14. Berlin.) Su v e r n .

Steinau, Erdfarben- und Mineralmuhlen-Anlagen. Durch die Einschaltung brauch- 
barer Windsichteranlagen kann dic Lcistung der Stcinmahlgange um 50% u. mehr 
gesteigert werden. Eine brauchbare, neuzeitliche Mahlanlage, dereń Arbeitsweise 
beschrieben ist, ist die automat, arbeitende RAYMOND-Pendelmiihle mit Hochleistungs- 
windsicliter, die sich fiir die verschiedensten Zwecke der Hartmullerei bewahrt hat. 
(Farbę u. Laek 1928. 87.) B a r z .

Johannes Scheiber, Die Bindemiłtel fiir Anstrichstoffe. Zusammenfassender, 
ausfiihrlicher Vortrag iiber dic die yerschiedensten Bindemittel betreffenden Probleme 
chem. u. physikal. Art. (Farbę u. Lack 1928. 68—69. 80—81. 93—94. 106. 
Leipzig.) B a r z .

E. E. Sparrow, ZJntersuchungen iiber das Anreiben von Ol- und Laćkfarben. Bei
Miihlen mit 30 engl. Zoll Scheibendurchmesscr wird fiir feinc Laćkfarben u. Emaillen 
eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 42—43 Umdrehungen in der Minutę u. fiir 
sehwere u. dicke Pasten eine solche von 50 in der Minutę gewalilt. Erhóhung der 
Rotationsgeschwindigkeit von 40 auf 50 Umdrehungen/Minute bewirkt nur unbedeutende 
Temp.-Erhóhung. Der giinstigsto Rillenabstand betragt % engl. Zoll. Der mit zu- 
nchmender Rillenzahl erhohte VerschleiB wird durch die gesteigerte Produktion mehr 
ais ausgeglichen. (Farbę u. Lack 1928. 86.) B a r z .

A. Eibner, L. Widenmayer und E. Schild, Zur Frage der aristrichtechnischen 
Bedeulung der Isomerie der hoheren ungesdtliglen Feltsauren und Glyceride. Die An- 
gaben von VONGERICHTEN u. K o h l e r  iiber die aus Petersiliensamenol isolierte 
Pctroselinsdure, sowie dereń Konstitution ais 6,7-ólsdure werden bestatigt. — Das 
Bromid der von H eiduSC H K A  u . L u f t  aus dem Ol der Nachtkerze (Oenothera biennis) 
solierten y-Linolensdure schm. scharf bei 203° yerkohlt aber n i c h t .  Es ist ein 

Hexabromid. Bei der Ozonidspaltung der freien y-Linolensaure entstehen Capron- 
aldehyd u. Adipinsaure ais endstandige Spaltstiicke. Die /-Linolensaure ist also das 
Analogon der symm. Olsaure u. steht zur a-Linolensśiure im Verhaltnis der Orts- 
isomerie. Formel: H3C ■ (CH2)4 • CH=CH ■ CH2 • CH=:CH • CH2 ■ CH=CH • (CH2),C02H. 
Nach dem Verf. von ScHMIDINGER wurde aus Bombayleinol (I, Jodzahl 183—184), 
baltischem Leinól (II, Jodzahl 177—178) u. aus Laplałaleinol (III, Jodzahl 175) das 
glciche Bromglycerid vom F. 155—156° abgeschieden, das nach seinem Br-Geh. von 
59,4% dem Bromid des Dilinolenmonolinolsaureglycerides entspricht. Aus den wechseln- 
den Ausbeutcn an Bromid folgt, daB das genannte Glycerid yorhanden ist in I  zu 
36,8%, in I I  zu 32,7%, in I I I  zu 24,3%. Es ist das starkste ,,Trockenprinzip“ in 
Leinólen. — Ferner konnte isoliert werden das Bromid der Dilinolenmonoolsaure yom 
F. 72—73,5°, weiBe Krystalle, 1. in Aceton, unl. in A. (Chem. Umschau Fette, Ole, 
Wachse, Harze 3 4  [1927]. 312—20. Miinchen, Techn. Hochśeh.) H e l l e r .

F. T. Walker, Bemerkungen iiber hitzebestandige Anstrićhe. Vf. untersucht An-
slriche, die unter Verwendung yon Graphit, Al-Pulver u. Pigmenten in Bindemitteln 
(trocknende u. halbtrocknende Ole, Wasserglas, Schellacklsgg. u. a.) hergestellt wurden, 
auf ihre Hitzebestandigkeit nacli Laboratoriumpriifungsmethoden. Die besten Er- 
gebnisse wurden mit AluminiumbronzepulvcT erzielt. (Ind. Chemist chem. Manufacturer
4. 138—40.) SlEBERT.

Walter Obst, Schutzanslrich gegen Sćhwefelgehalt der Ole lei Olianks. (Farbę u. 
Lack 1928. 73. Altona-Bahrenfeld.) B a r z .

Walter M. Scott, Die Eehtheit von Farbstoffen auf Seide. Die yon yerschiedenen 
Kommissionen aufgestellten Echtheitspriifungen sind besproohen. (Amer. Dyestuff 
Reporter 17. 185—90.) Su v e r n .

F. R. Mc Crumb, Wassersłoffionenkontrolle durch die colorimetrische Methode. Die 
Grundlagen der Best. u. das Arbeiten mit dem Bloek- u. dem Roulette-Komparator 
sowie die Anwendung der Best. in der Textilindustrie sind beschrieben. (Amer. 
Dyestuff Reporter 17. 148—57.) Su y e r n .

Hans W olff, Nachweis von Cumaronliarz in Anstrichstoffen. Das am besten 
quantitativ nach SPITZ-HoNIG isolierte Unverseifbare des Lackes oder Bindemittels 
gibt bei der STORCH-MORAWSKI-Rk. einen ganz charakterist., sehr lange bleibenden 
lotgelben bis Orangefarbton. Bei der gleichzeitigen Ggw. yon Kolophonium tr itt  eine
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die Orangefarbung iiberdeckende, aber bald yerblassende Violett- bis Blaufarbung 
auf. Der Nachweis ist schon bei kleinen Substanzmengen sicher. (Farbę u. Lack 
1928. 85. Berlin.) _________________  B a r z .

Henry Dreyfus, London, Ftirben von Celluloseathern. Man farbt Celluloseather 
mit einer wss. Dispersion von unL oder nąhezu unl. Farbstoffen. Man yermischt eine 
20%ig. Pastę von 2,4-Dinitro-4'-oxydiphenylamin mit einer 50°/oig. wss. Lsg. yon 
sulforicinusólsaurem Na u. erwarmt bis zur Bldg. einer gleichfórmigen M.; man yerd. 
dann mit W. u. farbt eine Kunstseide aus unl. Athylcellulose, man erhalt gelbe Far- 
bungen. Der Farbstoff Stilbendisazophenol farbt in W. unl. Methylcellulose gelb. 
(E. P. 285 104 yom 8/10. 1926, ausg. 8/3. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben, Bedrucken und Ver- 
zieren vm  Filmen aus Celluloseestern oder -athern. Man yerwendet hierzu Lsgg. von 
Celluloseestern oder -athern, die 1. oder unl. organ, oder anorgan. Farbstoffe enthąlten. 
(E. P. 284 989 vom 7/2. 1928, Auszug yeroff. 4/4. 1928. Prior. 7/2. 1927.) F r a n z .

F. Ullmann G. m. b. H., Zwickau, Sa., Herstellung von tiefgeatzten Druckformen 
fu r Tiefdruck- und Flackdruckmaschinen. (D. R. P . 457 789 K I. 571 vom 15/8. 1926, 
ausg. 23/3. 1928. — C. 1928. I. 2228.) K u h l in g .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. von: Edward R. Allen
und Wilford E. Kaufmann, East Orange, V. St. A., Leicht benetzbare Deckfarbstoff- 
pulver. Die waBrigen Pasten ■ anorgan. Farbstoffe, wie PbCr04, PbSOj, KFe2(CN)o 
u. dgl., werden mit 1—10% eines Dispersionsmittels, wie Seife, Saponin, Tiirkischrotol 
u. dgl., innig gemischt u. die Mischung getrocknet. Die Erzeugnisse yerteilen sich leicht 
in W. Sie dienen ais Tapeten- u. andere Wasserfarben. (A. P. 1 665 945 vom 3/7.
1925, ausg. 10/4. 1928.) K u h l in g .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Walther Herzog, Studien uber den Zusammenhang zwischen Verharzmigsfdbigkeit 

und Konstitution chemischer Verbindungen. Zusammenstellung einer Reihe von Bei- 
spielen, die die engen Beziehungen zwischen Verharzungsfahigkeit u. Konst. chem. 
Verbb. zeigen. (Metallbórse 18. 229—30. 287—88.) ElSNER.

F. C. Palazzo und E. Alinari, Die Ilarzgewinnung bei der Fichte nach dem iSchabe-
verfahren. Genaue Beschreibung des Schabeyerf. zur Fichtenharzgewinnung u. Ver- 
arbeitung des Harzes auf wertyolle Prodd. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura 
applicata, Palermo 1926. 215—23. Florenz.) Gr im m e .

C. Plonait, Ober den sicheren Nachweis des echten Ostsee-Bernsteins bei Verwechslung 
oder Falschung mit besonderer Beruclcsichtigung einer optischen Unterscheidungsmethode. 
(Vgl. C. 1927. II. 1221.) Bei der Unters. der Methoden zur Feststellung des echten 
Bemsteins wurde gefunden, daB das mkr. Bild des Bernsteins u. seiner Verwechslungen 
sehr yerschieden ist u. sieh zur Erkennung des echten Bernsteins besonders gut eignet. 
Dio elektr. Eigg. des Bernsteins eignen sieli nicht zu seiner Unterscheidung yon Phenol- 
kunstkarzen. Kopale geben beim Ritzen mit der Stahlnadel gesplitterten Strieh, 
wahrend Bernstein u. Phenolharze einen glatten ergeben. Die D. wurde durch Massen- 
unters. bestimmt u. bzgl. der einzelnen Varietaten neu festgelegt. Es ergaben sich 
dabei wichtige Unterschiede der einzelnen Bernsteinyarietaten. Kopal hat ahnliche
D. wie Bernstein, Phenolharz eine weit hohere. Gesiitt. NaCl ist ein einfaches Mittel 
zur Erkennung des letzteren. Die Loslichkeit des Bernsteins in Cajeputol ist unsicher. 
Kopal ist 11. in A. Die Bsrnsteinyarietaten zeigen keinen einheitlichen F., sondern 
Schmelzinteryalle. Der spezif. schwerste Rotblank hat die hochstliegende Schmelz- 
zone, der spezif. leiehteste Schwarzfirnis die niedrigste. Der Brechungsindex sebwankt 
zwischen 1,5388 u. 1,5451 fiir nD. Kopal zeigt ahnlichen, aber sehwankenderen 
Brechungsindex. Phenolharze haben einen bedeutend hoheren Brechungsindex, 
namlich 1,650—1,662. Dieser Unterschied ist sehr wichtig fiir die Identifizierung. 
(Mitt. Abt. f. Gesteins- etc. Unters. d. preuB. geolog. Landesanstalt 2 [1926]. 30—-74; 
Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. I. 112—13. Ref. H. S c h n e id e r - 
h ó h x .) E n s z l in .

Kunstharzfabrik Dr. Fritz Pollak Ges. m. b. H., Uber das spezifische Gewicht 
der unloślichen Phenolkunslharze. Auf die AuBerungen von P l o n a it  (C. 1928. I. 977) 
wird erwidert, daB die bemangelte Broschurenstelle daliin abgeandert ist, daB ais D. fiir 
,, Juvelith“ nunmehr 1,22—1,27 angegeben ist. (Kunststoffe 18. 61—62 Wien.) B a r z .
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C. Th. Fromming, Neuzeitliche Lacke und Lackiermethoden. Allgemeinverstand- 
liohe Sohilderung der Lackiertechnik mit Celluloselacken, insbesondere nach dcm 
Spritzverf. der Firma A. KRAUTZBERGER & Co., Leipzig-Holzhausen. (Umschau 
32. 382—85.) H e l l e r .

F. W. Hopkins, Oewohnlicher Lack versus Celluloselack. Nitrolackuberziige haben
bei Holz ihre Scliranken. Ein Nitrolackfilm verzerrt sieli auf Holz starker ais auf 
Metali, weil das Holz durch Feuchtigkeitsaufnahme qucllen kann u. sich dann wieder 
zusammenzieht. Je elastischer der Nitrolack ist, desto gróBer ist also seine Widerstands- 
fiihigkeit beim (Juellen des Holzes. Man nimmt zum Lackieren von Holz am besten 
einen elast. Nitrolack, der nicht abgeschliffen zu werden braucht, oder vollendet den 
zunachst aufgebrachten Nitrolack mit gewóhnlichem Lack (Sehleiflack). (Farbc u.
Lack 1928. 72—73.) B a r z .

Hans Friedrich Hadert, Asphalt und Teer in der Lackindustrie. Anfiihrung einer 
Anzahl von Vorschriften fiir Lacke, Firnisse u. Druckfarben, dereń Grundmaterial 
Asphalt u. Teer darstellen. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 25. 208—09. Asphalt-Teerind.- 
Ztg. 28. 473—75.) S c h w a r z k o p f .

M. Venugopalan, Die Lackbleichung. Zwei Methoden moglich: p l i y s i -  
k a l i s c l i e  Bleiehung in alkoh. Lsg. durch Kohle oder Sonnenlieht; c h e m .  Blci- 
chung durch Oxydantien, wie Cl oder Hypochlorite. Red.-Bleiehe fiihrt zu griinen 
unansehnlichen Farbtónen. Die Cl-Blciche ist am wirksamsten nach Verbrauch von 
10—14% Cl; Ausbeute 93—95%. (Journ. Indian Inst. Science Serie A. 2. 17—-22. 
Bangalore, Inst. of Science.) H e l l e r .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Kurt Geisler, Kautschukmilch in der Industrie. Einleitend wird dic zunehmendo 

Bedeutung der plantagenmaBigen Gewinnung von Kautschuk an Hand statist. Daten 
erórtert. Auf die in den letzten Jahren einsetzenden Verss. der unmittelbaren Ver- 
wendung von Kautschukmilch zu techn. Zwecken wird hingewiesen u. die Verschiffungs- 
zahlen fl. Kautschukmilch der letzten Jahre angefiihrt. Die bedeutendsten Fortschritte 
auf dem Gebiete der direkten Anwendung von Latex in der Kautschukindustrie, sowie 
die wichtigsten bekannt gewordenen Anwcndungsgebiete, die auBerhalb der Kautschuk
industrie liegen, werden zusammenfassend erórtert. (Umschau 32. 349—51.) H a u s e r .

G. B. Deodhar und D. S. Kothari, Weitere Unter suchungen uber die elastischen
Eigenschaften von Kautschuk. Die Vcranderungcn des Elastizitatsmoduls von Kaut
schuk bei der Dehnung werden experimentell untersucht. Es wurde ein linearer Anstieg 
des Elastizitatsmoduls mit der Dehnung bis zum Bruch nachgewiesen. Der EinfluB 
von Hitze auf den Moduł wird bei Vorverss. studiert. Durch Vergleich mit den an 
anderen Substanzen erhaltenen Werten wird festgestellt, daB Kautschuk sich im all- 
gemeinen analog zu vielen anderen Substanzen verhalt u. daB bei Kautschuk nacli- 
weisliche Unterschiede lediglieh der GróBenordnung nach zutreffen. (Indian Journ. 
Physics 2. 305—18.) H a u s e r .

P. Rosbaud und E. Schmid, Dehnungsversuche an Rohkautschuk. Unter Anwendung 
des Fadcndehnungsapp. nach POLANYI wurde der EinfluB von Dehnungsgescliwindig- 
lceit u. Temp. auf das Verh. von Rohkautschuk untersucht. Den Verss. wurde ein 
Temperaturintervall von —185 bis -{-80° u. eine Verandernng des Dehnungsgeschwindig- 
keit yon extrem kleinen Werten bis zu 50%/Sek. zugrunde gclegt. Die in diesem Ge- 
biet auftretendc Abhangigkeit der Festigkeit von Temp. u. Dehnungsgeschwindigkeit 
wird in Form eines Modells angegeben. (Ztschr. techn. Physik 9. 98—106.) H a u s e r .

Takeji Yamazaki, Studien uber die Alterung von vulkanisiertem Kautschuk.
V. Der Einflu/3 von Sonnenlieht- uyid Hitze auf die mechanischen Eigenschaften von vul- 
kanisiertem Kautschuk. (IV. vgl. C. 1928. I. 1811.) Vergleichsverss. an reinen Kaut- 
schuk-Schwefelmischungen mit hohem Kautschukgeh., die verschieden lange Zeit 
vulkanisiert worden waren, wurden einerseits dem Sonnenlieht der yerschicdenen 
Jahreszeiten bis zu 64 Stdn. ausgesetzt, andererseits nach G e e r  bis zu 100 Stdn. 
kiinstlich gealtert. Die Unterss. ergaben, daB die dem Sonnenlieht ausgesetzten Proben 
an der Oberflache Alterung aufwiesen, wahrend die nach G e e r  gealterten noch keine 
derartigen Erscheinungen zeigten. Vf. kommt zu dem SchluB, daB die Einw. von Licht 
bei Alterungsverss. mit beriicksichtigt werden miiBte. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 31. 65B bis 66B.) H a u s e r .
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Takeji Yamazaki, Untersuchungen iiber die Altemng von wilkanisiertem Kautschuk.
VI. Die Einwirkung von Sonnenlicht, welches durch gefarbte Glaser filłriert wurde, auf 
die mechanisćhen Eigenschaften von Kautschuk. (V. vgl. yorst. Ref.) Es wurden Vul- 
kanisate ein u. derselben Misehung unter Anwendung yon smoked sheet u. pale erepe 
dem Sonnenlielit ausgesetzt, 'welches durch yerschiedene gefarbte Glaser filtriert worden 
•war mit der Absicht, bestimmte Wellenbereiche des Lichtes zur Einw. gelangcn zu 
lassen. Gleiehzeitig wurde die Temp. wiihrend der Unterss. yariiert. Strahlen von 
einer Wellenlange 3,300 Ł  schadigen Kautschuk merklieh bereits unter 40°, Wellen- 
langen iiber 4,360 A verursachen unterhalb 40° keine merklichc Einw. Die Verss. 
haben ferner gezeigt, daB die Alterung von pale crepe rascher vor sich geht wie bei 
smoked sheet. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 66B bis 67B.) H a u s e r .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, England, P. Klein, Budapest, Ungarn und 
A. Healey, Erdington, Birmingham, England, Niederschlagen von Kautschuk aus 
Kautschukmilch auf elektrophoretischem Wege. Man setzt der Kautschukmilch eine 
wss. Dispersion von Peptisierungsmitteln zu, wie Schutzkolloide, weiche Seife (z.B 
6—12 g weiche Seife auf ein Liter Kautschukmilch mit 30% Kautschuk). (E. P. 
284 736 vom 4/8. 1926, ausg. 1/3. 1928.) F r a n z .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: H. A. Bruson, Akron, Ohio, 
Herstellung von Polymerisationsprodukten des Kautschuks. Man behandelt Kautschuk 
mit Metallsalzen, insbesondere Haliden, die Nebenyalenzen besitzen, wie SnCl4, SbCl5 
TiCl4, FeCl3, BC13, u . spaltet dann die Metallsalze ab. Beim Arbeiten in einer indifferenten 
Atmospbarc erhalt man ein in Bzl. 1. Prod., in Ggw. von Luft oder 0 2 entstehen teil- 
weise unl. Prodd. Man yermischt eine Lsg. von Kautschuk mit SnCl.! u. laBt 24 Stdn. 
bei gewoknlicher Temp. stehen, durch Erwarmen wird die Rk. besehleunigt. Man 
erhalt das Additionsprod. durch Verdampfen des Losungsm. im Vakuum oder man fiillt 
das Polymerisationsprod. durch A.; beide Prodd. absorbieren 0 2 aus der Luft. Nach 
dem Schmelzen erhalt man eine briichige, sehellackahnliche M. (E. P. 285 071 vom 
16/12. 1927, Auszug yeroff. 4/4. 1928. 11/2. 1927.) F r a n z .

Soc. Italiana Pirelli und U. Pestalozza, Mailand, Italien, Herstellung von 
Kautschukgegenstanden 'aus Kautschukmilch. Man yersetzt die Kautschukmilch bei 
niedriger Temp. mit geringen Mengen yon Lsgg. oder Suspensionen yon Salzen der zwei- 
oder dreiwertigen Metalle. Man yermiseht 1000 g eines mit NH3 konseryierten Kaut- 
schukmilchsaftes mit 50% Kautschuk mit 1,5 g eines 1. Ca-Salzes u. 1 g in NH3-W. 
suspendierten ZnO, hierbei tr itt  zunachst keine Verdickung ein, beim Erwarmen auf 
95—97° tr itt  rasche Koagulation ein. Vor dem Erwarmen kann man der Kautschuk
milch noch Fiillstoffe, Vulkanisiermittel usw. zusetzen. Das Verf. eignet sich zur Herst. 
von hohlen Kautschukgegenstanden durch Eintauchen der erhitzten Form in den 
yorbehandelten Kautschukmilchsaft oder durch EingieCen in erhitzte Formen u. Ab- 
giefien des abgeschiedenen Serums. (E. P. 284 608 yom 30/1. 1928, Ausg. yeroff. 
28/3. 1928. Prior. 31/1. 1927.) F r a n z .

R. J. Noar, Pendleton, Lancashire, England, Herstellung von Gegenstanden aus 
Schwammkautschuk. Vor dem Yulkanisieren der Schwammkautschukmasse wird durch 
Vulkanisieren bei niedriger Temp. eine Haut yon yulkanisiertem Kautschuk erzeugt; 
man kann die Gegenstande ohne Form yulkanisieren. Die oberflachliche Vulkanisation 
kann durch Behandeln mit einer Lsg. yon Chlorschwefel oder durch Anwendung der 
bei niedrigen Tempp. wirksamen Vulkanisationsbeschleuniger, wie piperidyldithiocarb- 
aminsaures Piperidin, Tetramethylthiuramdisulfid erfolgen. (E. P. 284938 vom 19/7.
1927. ausg. 1/3. 1928.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. yon: Ernest R. Bridgwater, Wilmington, 
Delaware, V. St. A., Herstellung gefdrbter Kautschukmilkanisate. Man yersetzt die 
Kautschukmischungen mit dem Alkalisalz des Monoazofarbstoffes aus diazotierter 
2-Chlor-5-toluidin-4-sulfosaure u. /9-Naphthol. Man erhalt lebhaft organgerot gefarbte 
Vulkanisate. (A. P. 1 663 436 vom 29/1. 1926, ausg. 20/3. 1928.) F r a n z .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. yon: Sidney M. Cad- 
well, Leonia, New Jersey, V. St. A., Vulkanisieren von Kautschuk. Man setzt den 
Kautschukmischungen vor der Vulkanisation Stoffe zu, die beschleunigend auf die 
Vulkanisation wirken u. gleiehzeitig das Vulkanisat gegen den zerstórenden EinfluB 
durch Oxydation schutzen. Man yerwendet die durch Kondensation yon Anilin mit 
Acetaldehyd in neutraler oder saurer Lsg. erhaltlichen KondensationsproduMe. Man setzt
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d e n  K au tsch u k m isc liu n g en  m eh r a is 1% dieses K o n d en sa tio n sp ro d . zu. (A . P . 1 662 182 
v o m  14/5. 1926, ausg . 13/3. 1928.) F r a n z .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, Ohio, iibert. von: James M. Cranz, 
Buffalo, New York, Mitłel zum Schmieren der Formen fiir das Vulkanisieren von Kaut- 
schukgegoistdnden. Man yerwendet eine Mischung von Alkalihyposulfiten mit Zueker- 
arten u. Glycerin in W. Dio Gegenstande haften dann nicht an der Form. Das Mittel 
eignet sich aueh zum Schmieren von Formen fiir das Harten von Phenolformaldohyd- 
kondensationsprodd. usw. (A. P. 1 662 958 vom 28/9. 1926, ausg. 20/3. 1928.) F r a n z .

A. de Waele, London, Vulkanisieren von Ólen. Man laBt Schwcfelchlorid, Schwefel- 
thiocyanat, Dithiocyan oder iihnlichc yulkanisierend wirkende Stoffe auf Glyceride 
von ungesattigten Oxyfettsauren, Ester ungesattigter Fettsauren oder auf Ester un
gesattigter Fettsauren, in denen ein H-Atom des Fettsaurerestes durch ein elektronega- 
tives Atom oder durch Gruppen, welche weniger negativ sind ais die Hydroxylgruppe, 
wie Cl, Acetyl, Formyl, Carbonat einwirken. Man kann den Olen andere Fettsauren, 
Ole, Fette, Wachse, dio mit den Vulkanisiermitteln zu reagieren yermogen, Fiillstoffe, 
Verdunnungsmittel, Vulkanisationsbeschleuniger usw. zusetzen. Besonders geeignet 
sind Acetylricinusól, acetylieTto oxydierte oder geblasene Ole. Boi der Herst. von 
Druekwalzen wird zur Vermeidung der Blasonbildung zweckmiiBig eine drehbare Form 
yerwendet. (E .P . 284 415 vom 3/11. 1926, ausg. 23/2. 1928.) F r a n z .

E. Yoshioka, Tokyo, KautscJmkinischimgen. Sie besteht aus 3 %  Factis, 5 %  
Schwefel, 3 %  einer in Minoralólen unl. u. bei Vulkanisationtemp. schmelzenden Alkali- 
seife, l°/0 Diphenylguanidin u. 80 u. mehr %  Kautschuk; die Mischung dient zur Herst. 
von Olschlauchen. (E. P. 284 912 vom 19/5. 1927. ausg. 1/3. 1928; F r a n z .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, D. F. Twiss und F. Thomas, Erdington, 
Birmingham, Verwertung von Altkautschuk. Man yermischt den zerkleinertcn yulkani- 
sierten Altkautschuk mit einem das Altern yerhutenden Stoff, wie Chinon, Amino- 
phenol, Diaminophenol, Kondensationsprod. yon Aldehyden mit aromat. Aminen u. 
Schwefel u. yulkanisiert. (E. P. 284 829 yom 20/12. 1926, ausg. 1/3. 1928.) F r a n z .

George J. Miller, Douglas, Arizona, V. St. A., Hersłellung von Fiillmitteln fiir 
Polsłer, Kissen usw. aus Altkautschuk. Man legt den Altkautschuk, z. B. alte Radreifen, 
in Petroleum u. zerkleinert das erweichte Prod.; der zerkleinerte Altkautschuk wird 
dann mit h. Petroleum behandelt, bis cr den gewiinschten Grad der Weichheit erhalten 
hat, die M. wird dann getrocknet. (A. P. 1 663 852 vom 14/6. 1927, ausg. 27/3. 
1928.) ____________________  F r a n z .

Rubber industry; tables and diagrams relating to the rubber industry, London: H. M. S. O.
1928. 6 d. net.

X I I I .  A th e risc h e  O le; R ie ch sto ffe.
Piętro Leone, Entterpenung von Cilronenolen. Dio wichtigsten Kennzahlen von 

natiirlichem Citronenól u. dio physikal. Kennzahlen der Einzelbestandteile werden 
mitgeteilt. Besprechung der bekannteren Verss. zur Herst. terpenfreien Oles. Durch 
dio Entterpenung wird der Geh. an O-haltigen Yerbb. auf das 10—15-fache herauf- 
gedriickt, wodurch das Aroma bedeutend yeredelt wird. Sie erfolgt in der Praxis 
durch Abdest. von 80% (Terpene) unter bestandigem Riihren u. weitere fraktionierte 
Dest. des Ruckstandes. Analysendaten der einzelnen Fraktionen im Original. (Atti 
II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 839—69. Palermo.) G ri.

Giovanni Romeo, Entte.rpe.nung von Cilronenolen. Beschreibung einer techn. 
Anlage zur Herst. terpen- u. sesąuiterpenfreier Citronenole u. Zusammenstellung der 
brauohbaren Methoden zu ihrer Unters. Verschiedene Ole ergaben folgende Kenn
zahlen: T e r p e n f r e i e s  C i t r o n e n ó l :  D.ls 0,8935—0,900, an20 =  —5° bis 
—8° 30', nn =  ca. 1,481, Citral 40—52%, Ester (Linalylacetat) 10—25%, Sesqui- 
terpen: 20—24%, Lóslichkeit in 80°ig. A. 1 :1. — S e s ą u i t e r p e n f r e i e s  
C i t r o n e n ó l :  D.]5 0,898—0,902, aD20 =  —3° 45' bis +1°, Citral 60—65%, Ester 
15—25%, Sesąuiterpene Spuren, Lóslichkeit in 70°ig. A. 1 :1 —3. — T e r p e n 
f r e i e s  S i i B o r a n g e n ó ł  (Protogallól): D.J5 0,886—0,900. aD2O =  +20° bis 
+35°, Aldehyde (Citral) 25—35%, Lóslichkeit in 70—75°ig. A. 1: 2—4. — T e r p e n 
f r e i e s  B i t t e r o r a n g e n ó l :  D.15 0,8921— 0,9083, a D 2o =  + 8 °1 0 ' bis +10° 5', 
Aldehyde (Citral) 17,27—25,03%, Ester (Linalylacetat) 47,46%, Lóslichkeit in 75
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bis 80°ig. A. 1: 12—1,5. — T e r p e n f r e i e s  M a n d a r i n e n ó l :  D.15 0,930 bis
0,9G0, ai)20 =  +10° bis +21°, Lóslichkeit in 80°ig. A. 1: 2—3. S e s ą u i t e r p e n -  
f r e i e s  M a n d a r i n e n ó l :  D.1S 0,9548, ocd20 =  + 7° 6', Aldehyde (Citral) 22,84%, 
Ester 30,34%, 1. in 3,6 Vol. 70°ig. A. — T e r p e n f r e i e s  B e r g a m o t t e ó l :  
D-15 0,890—0,898, an20 =  —3° bis —10°, Ester (Linalylacetat) 60—70%, Lóslich- 
keit in 70°ig. A. 1:2.  (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applieata, Palermo
1926. 870—99. Messina.) G e i m j i e .

C. W. Cornwell, Die Esterifizierung vcn Athylalkohol in Cilronensaurelosung. In  
einer Lsg. von Zitronensaure bei Ggw. yon A. wurde in frisch bereitetem Zustand ein 
Geh. von 25,5% Citronensaure u. 87,3% A. festgestellt. Nach 3 Jahren betrug der 
A.-Geh. 72,4%, nach 5 Jahren 68,1%, der Citronensauregeh. 12,16% u. das gebildete 
Triathyleitrat 17,16%. Bei der Dest. dest. nur ganz geringe Mengen des Esters mit A. 
u. W. uber, auch konnten nur ganz geringe Mengen hydrolysiert werden. Trennung 
des Esters aus der alkoh. Lsg. mittels PAe. erwies sich ais unmóglich. Bei Abwesenheit 
yon atlier. (Men u. Alkalien laBt sich in solehen Lsgg. der Geh. an freiem A. durch 
direkte Dest. bestimmen. (Pharmac. Journ. 120. 391.) L. JOSEPHY.

C. P. Bardorf, Wanderung des jRohrwachskomplexes durch die Stationen einer 
Baffinerie. (Vgl. C. 1927. II. 2726.) Vf. beschreibt die Isolierung des kolloiden Rolir- 
wachses aus den yerschiedenen Prodd. der Zuckerraffinerie, wie Zuckerlaugen, Roh- 
zucker, Schaumen, Melassen etc., durch Fallung mit floekenden Substanzen [Zn(OH)2, 
Na3PO., +  etwas Ca(OH)2] bzw. Entfernung der wasserl. Stoffe der bzgl. Prodd. durch 
Dialyse, die fraktionierte Zerlegung des Gesamtwachskomplexes durch Extraktion 
mit Aceton, A. u. W., die Eigg. dieser yerschiedenen Fraktionen u. des verbleibenden 
Riickstands u. gewinnt so ein Bild uber die Anderung der Zus. der Extrakte bei Fort- 
sehreiten von den Anfangs- zu den Endprodd. der Raffination. SchlieBlich werden noch 
Gewinnung u. Eigg. des von Filtertuch, Papierpiilpe usw. zuruckgelialtenen Wachses 
besprochen, worauf noch auf die móglichc Beeinflussung der Prodd. der Raffination 
durch einzelne Antcile des Wachses, sowie auf kiinftige Probleme, wie Adsorption des 
Wachses durch Knochenkohle u. den Grad der Zcrstórung desselben bei Rcgenerierung 
der Kohle im Gliihofcn hingewiesen w id  (Tabelkn). (Ind. engin. Chem. 20. 258—61.

J. Dfidek und J. Nova<5ek, Oberflachenspannung und Adsorplionsmiltel. Vff. er- 
órtern die Bedeutung der Oberflachenspannung auf die physikal. Eigg. von Zucker- 
lsgg. (vgl. D ź d e k , Ć. 1928. I. 1813), u. dereń Best. mit einem schnellen u. dabei 
yerlaBlichen Verf.; ais solches haben Vff. das Verf. nach DU NOUY eiwahlt. Weiter 
beriehten die Vff. iiber dic Ergebnisse ihrer Unterss. u. leiten daraus die Bezieliungen 
der akt. Kohlcn auf die Oberflachenspannung yon Zuekerlsgg. ab. (Sugar 30. 99 
bis 101. 149—51.) R u h l e .

E.W . Rice und G. W. Murray jr., Vber die die Kohlefiltralion beeinflussenden 
Fakłoren. II. (I. vgl. C. 1927. I. 2779.) In  Fortfulirung friiherer Unterss. werden 
Filtrationsyerss. iiber Knochenkohle unter Veiwendung yon Salzlsgg. (Na2SO,„ Na- 
Citrat, NaCl, Ca-Acetat) yerschiedcner Konz. u. von Gemischcn yon Salz- (Na2S04 
bzw. Ca-Acetat) u. Zuekerlsgg. unter Messung der Absorptionsyerlialtnisse nach der 
fruher (1. e.) beschriebenen Methodik durchgefuhrt (Tabellen). Aus diesen Verss. wird 
gefolgert, daB bei Raffination yon Zucker mit Knochenkohle die Lsgg. mogliclist konz. 
gehalten werden sollten, da in diesem Falle die Hauptmenge der Aschenbestandteile 
der Lsgg. durch die Knochenkohle zuiiiekgehaltcn wiid. (Ind. engin. Chem. 20. 276 
bis 277. Yonkers [N. Y.].) H e e z OG.

H. S. Paine, J. C. Keane und M. A. Mc Calip, Einflufi des Phosphat- und Kolloid- 
gehaltes vón Zuckerrohrsafien auf die Klurung. Vff. konnten in ausgedehnten Labo- 
ratoriumsyerss. den Nachweis erbringen, daB die Phosphate im Rohrsaft einen wichtigen 
Bestandteil desselben vom Standpunkt der Kliirung durch einfache Kalkkochung 
yorstellen, da dereń Geh. in annahernd linearem Verhiiltnis zu der durch die Farben- 
probe-wechselseitige elektr. Neutralisation u. Floekung der Farbstoffe u. Kolloide 
des Saftcs — fcstgestellten Beseitigung der Kolloide steht. Die yermehrte Bcseitigung 
der Kolloide bei hóherem Phosphatgeh. war begleitet yon einer Steigerung des Gewichtes 
u. besonders Yolumens des anfallenden Sehlammes. Eine Erhohung yon Ph (Best.

X IV . Z u c k e r; K o h le n h y d ra te ; Starkę.

Montreal Canada.) H e e z o g .
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mit der Chinhydronelektrode) auf dem Wego der Kalkung ergab eine yermehrte Kolloid- 
beseitigung zugleich mit der Steigerung des Geh. an Ca-Salzen im geklarten Saft. 
t)berschussiger Kalk bei der Klarung hat anseheinend eine peptisierende Wrkg. auf 
die Gummisubstanzen im Saft, wobei auch eine Vermehrung der Menge der reversiblen 
Kolloide im geklarten Saft (yon 100° Brix) festgestellt, wurde proportional der Steigerung 
der Ca-Salze, die teilweise kolloiden Charakter aufweisen. Ca-Yerbb., scheinen also die 
Kochhausarbeit ungiinstig zu beeinflussen. Der Zusatz yon Pliosphaten zu Rohsaften 
von zu geringem Phosphatgeh. vor der Kalkung ergab eine deutlich yerstarkte Kolloid- 
beseitigung (bestimmt durch Ultrafiltration) u. zwar durchschnittlich von 70% fiir 
die irreversibeln, 20% fur die reyersibeln u. 28% fur die Gesamtkolloide. tJberdies 
hatte der Zusatz von Phosphaten einen deutlichen Riickgang des Geh. an Ca-Salzen 
im geklarten Saft (von 100° Brix) zur Folgę. Doppelte Kalkung bewirkte eine deutliche 
giinstige Beeinflussung der Kolloidbeseitigung (Farbenprobe), der scheinbaren Reinheit 
u. des iiufleren Aussehens des geklarten Saftes. SchlieBlich wird ncch auf den fragliehcn 
Wert einer Uberhitzung (110°) des Rohsaftes bei der Klarung hingewiesen. (Tabellen 
u. Kuryen.) (Ind. engin. Chem. 20. 262—67. Washington.) H e r z o g .

V. Birckner und H. S. Paine, Invertasefreie Hefen und ihre Verwendung zur selek- 
iiven Vcrgdrung von Endzuckcrrohrrnelassen ais Vorstufe der Enlzuckerung. Yff. unter- 
suchen dio Vergarung der Monosen (Dextrose u. Layulose) in den vcrd. Endmclassen 
der Rohrzuckerfabrikation mit 10 yerschiedenen inyertasefreien Hcfen der Gattung 
Saccharomyces, PseudosaccJiaromyces u. Schizosaccliaromyces bei 25° zum Zwecke 
der ansehlieBenden Gewinnung der unangegriffenen Saccharose, yorteilhaft nach dcm 
Kalksaccharatyerf., wobei iibęrdies die nach yorangehender Gewinnung des gebildeten 
A. (Motorbrennstoff) riickbleibenden Endlaugen zu Diingungszweeken Yeiwendung 
finden konnen. Nach Vorverss. mit synthet. Medien, wie Dextrose u. Nahrsalzen, mit 
yerschiedenen Niihrmedien fiir die Hefen u. yerschiedenen Mclassen, wird eine Auswahl 
der geeignetsten, in ihrer Wirksamkeit hinsichtlich einer selektiyen, raschen u. yoll- 
stiindigen Vergarung der Monosen stark scliwankenden Hcfen getroffen, deren Tatigkeit 
durch geringe Konzz. an NaF, sowie durch neutralisierte Lsgg. von Cali, PO,, stimuliert 
wird. Es wird dann weiter festgestellt, daB in Melasselsgg. yon nicht erheblich gróBerer 
Konz. ais 25° Brix die Saccharose durcli diese Hefen nicht angegriffen wird u. daB 
Riihrung (Schiitteln) eine rasehere Yergiirung bewirkt. Die erfolgreichen Verss. in 
gróBerem Maflstabc ergaben, daB bei Verwendung yon geniigenden Mengen Impf- 
material das Arbeiten mit absol. Reinkulturen nicht unbedingt erforderlich ist. (Ta
bellen.) (Ind. engin. Chem. 20. 267—75. Washington.) H e r z o g .

Antonio Vallee y Guma, Habana, Cuba, Kldren von Fliissigkeiten (Zuckersafte). 
Die zu klarenden Fil. werden alkal. gemaeht u. yon Gasen u. Dampfen befreit, indem 
man sie von auBen auf 100° wahrend der Klarung u. des Absitzenlnssens der in Suspen- 
sion dazu befindliehen Stoffe erhitzt. (A. P. 1 665 167 vcm 7/11. 1921, ausg. 3/4. 
1928. Cuban. Prior. 21/10. 1921.) K a u s c ii.

Camille Deguide, Frankreich, Enlzuckerung von Zuckerrolirmelasse mit Ba-Hydrat 
(Ba-(OH)2-8 HjO). Eine Melasse, die beispielsweise 17% Glucose u. Layulose u. 36% 
Saccharose enthalt, wird mit der gleichen Menge k. W. yerdunnt u. zunachst soviel 
Ba-Hydrat zugesetzt, ais dem Geh. an Glucose u. Liiyulose entspricht. Nach dem 
Sieden wird die Lsg. filtriert, wobei die Ba-Verbb. der Glucose u. Layulose, sowie 
Schleimstoffe u. a. Verunreinigungen entfernt werden. Dann wird die Saccharose mit 
Ba-Hydrat ais feinkorniger Nd. gefallt, der sich leicht filtrieren u. carbonisieren lafit, 
was ohne yorlierige Abtrennung der Glucose u. Layulose nicht moglich ist. (F. P. 
569 489 vom 26/10. 1922, ausg. 12/4. 1924.) M. F. Mu l l e r .

Government and People of the United States of America, ubert. von: John, 
W. Sale und John B. Wilson, Washington, Echte Ahornzuckerwurze. Man nimmt 
rohen Ahornzucker (D. etwa 28° B6), erhitzt ihn auf 175—180° F., entfernt den Zucker 
aus der Losung durch Fallung u. konz. diese. (A. P. 1 642 789 vom 1/4. 1927, ausg. 
20/9. 1 9 2 7 . ) _________________ K a u s c h .

Max Maria Muchka, Automatischc Regelungen im Zuckerfabriks-Betriebe. Ein neuer Regler. 
Magdeburg: Rudolf Rathke 1928. (37 S.) S°. = Tagesfragen aus d. Zuckerindustrie
H. Nr. 8. nn. M. 2.—.
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X V . G aru ng sg ew erb e.
H. T. S. Britton, Die Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration in der Brauerei. 

Zusammenfassender t)berbliek. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 150—53. 
162.) S ie b e r t .

G. Mezzadroli und S. Schiavi, Ober die Moglichkeit der Verwendung von Frucht- 
zucker zur Herstellung vcm Prefl- und Ndhrhefe, mit besonderer Beriicksichtigung des 
Johannisbrotzuckers. Durch geeignete Fiihrung der Garung von Johannisbrotabkochung 
unter Zusatz von Ammonphosphat liiBt sich die Ausbeute an Hefe auf 12—14 kg steigern, 
wahrend die A.-Ausbeute von ca. 201 auf 121 fallt bei Verarbeitung von 100 kg Materiał. 
Der hóhere Preis der Hefe macht die Mindcrausbeute an A. sehr gut bezahlt. (Atti
II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 1015—18. Bologna.) Gr i.

J. L. Gendre, Absoluter Alkoliol in der Industrie. (Vgl. C. 1928. I. 856.) Vf. be- 
spricht die verschiedencn Verff. zur techn. Herst. von absol. Athylalkoliol u. dessen 
Verwendung mit Kalkulationsangaben. (Chim. et Ind. 19. 396—401.) S ie b e r t .

—, Industrieller Alkohol. Beschreibung der Anlagen der S o l v e n t P r o d u c t s  
L td ., Dagenham, zur Herst. von Athylalkohol aus Melasse. Zahlreiche Abb. im Original. 
(Ind. Chemist ch6m. Manufacturer 4. 141—49.) S i e b e r t .

Guido Rimini, Alkoholherstellung aus Johannisbrot und Verwertung der Neben- 
produkte. Johannisbrot laCt sich mit Vorteil auf A. vergaren, die Kerne sind ein gutes 
Materiał zur Klebstoffherst. 100 g Johannisbrot liefern 23 1 A., 3 kg C02 u. 3 kg 
Klebstoff. Zusammenstellung der techn. Verff. u. Rentabilitatsberechnungen. (Atti
II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 995—1014. Catania.) G r i .

G. Mezzadroli und I. Mutti, Verfahren zur gleichzeitigen Gewinnung von Alkohol 
wid weinsauren Salzen aus den Ruckstanden der Weinbereitung. Weintreber werden 
mit Sodalsg. ausgelaugt. Hierbei gehen alle Tartrate ais IC-Na-Tartrat bzw. neutralcs 
Na-Tartrat u. der A. in Lsg. Der A. wird abdest. u. die Tartrate mit SO, ausgefiillt. 
Der getrocknete, ausgelaugte Treber wird auf 01 extrahiert. Bei einer durehschnitt- 
lichen Weingewinnung in Italien von 45 Millionen hl je Jahr kann man so ais Neben- 
prodd. 150 000 dz Weinstein, 30 000 dz 01 u. 200 000 hl A. gewinnen. (Atti II. Con
gresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 1053—62. Bologna.) Gr im m e .

F. Segre, Ober die Zusammensetzung von Marsalaweinen. Die Zus. von Marsala- 
weinen schwankt sehr nach der Art der Herst. Bei der Unters. von 37 versoliiedenen 
Proben wurden folgende Grenzzahlen ermittelt: A. 15,36—20,15 Vol.-%, Trocken- 
estrakt 45,70—174,30%o, reduzierender Zucker 6,42—139,20%o, zuckerfreie Trocken- 
substanz 30—40%0, Gesamtsaure 5—7%0, Glycerin 1,98—14,04%o» Asche 2,82 bis 
4,70% 0. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. Pura Applicata, Palermo 1926. 1038 
bis 1044. Turin.) G r im m e .

H. Serger, Verbesserung von Essig und Essiggemiise durch Maggis W itrze. Durch
Zusatz von Ma g g is  Wiirze, sowie Salz u. Zucker laBt sich ein sehr aromat. Essig her- 
stellen, der besonders auch zur Bereitung von Essiggemiisen (Mixed-Pickles) geeignet 
ist. (Konserven-Ind. 15. 225—27. Braunschweig.) G r o s z f e l d .

I. Werder und c. Zach, Die TJnterscheidung des Weines aus trockenen Trauben
von natiirlichem Wein mit Hilfe der Quarzlampe. (Vgl. C. 1928. I. 1917.) Beim Be- 
strahlen mit der Quarzlampe zeigen natiirliche Weine eine schwach grune oder blaB- 
blaue Luminescenz, solche aus trockenen Trauben dagegen eine intensiv blaue. Die 
WeiBweine wurden zwecks Reinigung zuvor mit Kohle behandelt, die roten Weine 
mit Chlorwasser u. Kohle. Es diirfen aber nur geringe Mengen Kohle yerwendet werden. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 66 . 33—34. Bern.) L. JoSEPH Y .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Wachstumhindemde Mittel von Hefe und 
Bakterien, bestehend aus organ. Fluorverbb., wie Fluoressigsdure, Fluorbenzoesdure, Fluor- 
benzolsulfonsaure. — Z. B. wird ein mit Fluorbenzoesaure versetztes Bier fiir Tropen- 
lander haltbar. (E .P . 284 643 vom 5/1. 1928, Auszug veroff. 28/3. 1928. Prior. 2/2.
1927.)  ̂ M. F. M u l l e r .

Lucien Semichon und Soc. an. Anciens Etablissements fig rot et Grange, 
Frankreich, Verfahren und Apparalur zur kcmtinuierlichen Herstellung alkoholisclier 
Getranke durch Garung, wie Wein etc., darin bestehend, daB in den mit Entliiftungs- 
5ffnungen versehenen geschlossenen Garbehalter ein kontinuierlicher Strom von frischer 
zu vergarender Lsg. zuflieBt u. gleichzeitig die entsprechende Menge alkoholhaltiger 
Garprodd. abgefiihrt wird. (F. P. 578174 vom 1/5. 1923, ausg. 19/9. 1924.) M. F. Mu.
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Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp A.-G., Berndorf, Innenlcuhlung 
fiir MełallbeMlter zur Aufnahme von angesauerten Fliissigkeiten, insbesondere Al-Lager- 
belialter fiir Bior. Das Kuhlrahr oder Kiihlrobrsystem ist vom Behalter isoliert oder 
am Behalter isoliert befestigt, um es oline Gefahr aus einem dem Kulilmittal wider- 
stehenden Metali von hohem Leitungsvermógen herstellen zu kónnen. Das Kiihlrohr 
oder Rohrsystem besitzt einen auCeren Mantel oder tlberzug aus einem Materiał, das 
die zwischen dem verschiedenen Materiał der Kuhlrohre u. der Behalterwandung be- 
stehende elektr. Potentialdifferenz vermindert oder aufliebt. Der Mantel oder Oberzug 
fiir die Kuhlrohre besteht aus einem Metali, Metalloxyd o. dgl., dessen elektr. Potential 
dem des Behiiltermetalles nalie oder gleieh kommt. Der t)berzug besteht z. B. aus 
einem niehtleitenden Materiał, insbesondere Email o. dgl. Die Metallmantel oder tlber- 
ziige der Kuhlrohre sind an ihrer AuBcnflaehe oxydiert. Die Kuhlrohre stehen mit 
ihren Metallmanteln oder t)berziigen mittels einer Oxydschicht des einen oder anderen 
Metalls oder beider Metalle in Beriihrung. (Oe. P. 109 381 vom 14/5. 1925, ausg. 
25/4. 1928.) . . .  M. F. Mu l l e r .

Henri Louis Ricard, Frankreich (Cóte-d’Or), Behandlung von Weintrestern. Das 
Trestermark wird abgcpreCt u. dann durch einen Luftstrom von 80—100° Warme 

•getrocknet. Die getrocknete M. wird schlieBlich in ihre einzelnen Bestandteile (Schalen 
usw.) zerlegt. (F. P. 631824 vom 30/3. 1927, ausg. 27/12. 1927.) R o h m e r .

Hans Schnegg, Dio biologiaclio Betriebskontrolle des Brauereibetriebs. Stuttgart: F. Enko
1928. (X, 436 S.) gr. 8°. = Enkes Bibliothek f. Chemie u. Technik. Bd. 14. M. 20.—; 
Lw. M. 22 .-.

Heinrich Zellner, Leitfaden fur die Untersuchung und Beurteilung der Weinbrennprodukte: 
Weindestillate, Weinbrande und Weinbrand-Verschnitte. Unter techn. Mitw. von 
Erich W alter. 1. Aufl. Berlin: Verlag Chemie [Komm.: H. Haessel Komm.-Gesch., 
Leipzig] 1928. (68 S.) 8°. M. 3.50.

X V I. N a łiru iig s m itte l; G e n u fłm itte l; F u tte rm itte l.
E. Bottini, Uber die Konsermerung von Kastanien in frischem Zustande. Prakt. 

Verss. ergaben, daB frisehe Kastanien am besten mit (CH2)eN, konserviert werden. 
(Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 1033—37. 
Turin.) G r im m e .

E. R. Harding, Eigenschaften und Verwertungsmoglichkeiten einer geniefibaren 
Reiscellulose. Vf. befiirwortet den gesehiitzten (A. PP. 1 459 789 u. 1 547 582; C. 1925.
II. 2115) Zusatz einer aus Reishiilsen duróh Soda u. folgende W.-Kochung erhaltliehen, 
gelblichen, geruch- u. gesehmacklosen, ca. 1% Asche enthaltenden, hauptsaehlich 
aus a-Cellulose neben etwas Hydratcellulose bestehenden Reiscellulose (Analyse), 
zu gemahlenem Reis u. anderen Nahrungsmitteln zwecks Erhohung der Motilitat 
des Darmes. Der Wert soleher Derbkostdiat im Kampf gegen Verstopfung, sowie dereń 
Unsehadlichkeit, wurde an einer grofien Reihe junger u. alt-erer Yersuehspersonen, 
wie auch an weifien Ratten erwiesen. (Ind. engin. Chem. 20. 310—11. Pittsburgk 
[Pa.], Univ.) _ H e r z o g .

A. Julia Sauri, Die Veruiertung vo>i Fischresten. tJbersicht iiber die verschiedenen 
Verff. zur Aufarbeitung von Resten in Fischkonservenfabriken auf Fett, Tran u. Fisch- 
mehl. (Quimica e Industria 5. 38—41.) R. K. MULLER.

Giovanni Issoglio, Ndhrmittel aus Eiern. Zur eindeutigen Feststellung des Ei- 
gehalts in Nahrmitteln kann nur die Best. der Lecithin-P2Os herangezogen werden. 
Die N-Best. gibt irrefiihrende Resultate. Farbung muflte verboten sein. Vf. fordert 
gesetzliche Regelung. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo
1926. 1023—24. Turin.) G r im m e .

R. Strohecker, Neuere Unlersućhungen auf dem Oebiete der Lebensmittelchemie. 
tJbersicht iiber die im letzten Jahr erschienenen Arbeiten. (Areh. Pharmaz. u. Ber. 
Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 329—46.) R a k ó w .

Jean Bartholome, Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Dichłe fesłer Kor per. 
Seine Anwendung auf die Bestimmung der Mehle. Ausfiihrung der D.-Best. fester Kórper 
mit einem App., der aus einer in einen engen Hals auslaufenden, mit einer MeBskala 
versehenen Gloeke besteht, die auf einer Ni-bronzenen Seheibe sitzt. Fiilłen des App. 
mit einer bestimmten Anzahl ccm W. bis zu einer Markę. Nach Entfernung des W. 
wird der zu bestimmende Stoff auf die Seheibe gebracht, die Gloeke wieder aufgesetzt 
u. weder bis zur Markę mit W. gefullt. Die Differenz der yerbrauchten ccm W. ent- 

X. 1. * 190
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spricht dem Vol. des Korpers, dessen Gewicht vorher festgestellt worden ist. Bercchnung 
von D. aus Vol. u. Gewicht. Anwendung dieses Verf. zur Best. des Glutens in Mehlen. 
Je geringer D., desto besseristdas Gluten. (Journ. Pharmac. Belg. 10. 319—22.) L. Jos.

Giovanni Issoglio, Pektin und Nahrungsmittelkonserten. Schilderung der Vor- 
gange bei der Geleebldg. durch Pektin, Zusammenstellung der Pektingehalte der wich- 
tigsten Geleefriichtc u. Analysenzahlen fiir Handelspektine. Die Gelierung crfolgt am 
besten bei pn =  4—4,5. Zur Best. von Pektin in Marmeladen u. Gclees lóst man 25 g 
im doppelten Vol. W., versetzt mit 10 ccm Tanninessigsaure (15 g Gerbsaure, 20 g Eg. 
u. W. auf 100 ccm), Proteinnd. abfiltriercn,. F iltrat mit 20 ccm 5%ig. CuS0.,-Lsg. 
fallen u. Nd. im Goochtiegel sammeln. (Atti II. Congresso Nazionale Cnim. pura appli- 
cata, Palermo 1926. 1025—29. Turin.) GRIMME.

E. Renaux, Einige Bemerkungen iiber die Frucht-sirupe. Zur Priifung der (Jualitat 
von Fruchtsirupen hiilt Vf. folgende Unterss. fiir notwendig: 1. Feststellung des Fiirbe- 
mittels im Falle kiinstlicher Farbung nach der Wollfadcnmethode. 2. Feststellung 
der fliichtigen u. festen Antiseptica, erstere durch Dest., die letzten nach der Tropfen- 
methode. (Der mit W. u. HC1 versetzte Sirup tropft langsam in A.) 3. Unters. auf Zusatz 
von Glucosc. (Journ. Pharmac. Belg. 10. 303—04.) L. JOSEPHY.

Ward Baking Co., New York, iibert. von: Nathan Minton Cregor, Los Angeles, 
Herstellung eines Nahrmitlels. Das Verf. nach A. P. 1640193; C. 1928. I. 2549 kann 
auch in der Wcisc ausgefiihrt werden, daB die filtrierte FI. einer nochmaligen Ver- 
zuckerung durch eine Malzinfusion unterworfen wird. (A. P. 1640182 vom 20/8.
1924, ausg. 23/8. 1927.) R o h m e r .

Suzanne Pauline Marie Senart, Frankreich, Seine, Masse zum Aromatisieren
von Getr&nken und Speisen aller Art. Die M. besteht aus einem Gemisch von Milchzucker, 
gewohnlichem Zucker, Weinsiiure, Citronensilure u. geeigneten Fruclitessenzen o. dgl. 
(F. P. 623 865 vom 6/10. 1926, ausg. 2/7. 1927.) R o h m e r .

Alfred-Marie-Joseph Sorel, Frankreich (Somme), Herstellung ton Broi ohne 
Zusatz von Sauerteig oder Hefe unter Anwendung von C02 ais Treibmittel, dio bei der 
Teigbereitung unter Druck u. unter Verwendung von mogliehst k. mit C02 gesatt. W. 
in den Teig eingefiihrt wird. (F. P. 569 990 vom 22/8. 1923, ausg. 22/4. 
i.924.) M. F. M u l l e r .

. Anton Samuel Pollak, Wien, Veredeln von Gelreide und dessen Mahlprodukten, 
sowie auch ton Mehlprodukten. Das gloichiniiBig u. fein verteilte Gut wird mit einem 
Nebcl von verd. Lsgg. von H ,02 behandelt. Zu diesem Zweck kann man z. B. das Mehl 
auf ein Riittelsieb bringen u. die H20 2-Lsg. durch eine Diise mittels Prefiluft in den 
vom Riittelsieb herabsinkenden Mehlsehlcier einblasen. (Oe. P. 109163 vom 31/7.
1926, ausg. 26/3. 1928.) R o h m e r .

Thermokept Corp., New York, iibert. von: Walter W. Willison, Brooklyn,
Behandlung von Nahrungsmitteln, um sie verdavlicker zu machen. R eis , Gctreide, Niisse 
u. dgl. bringt man in einen Behiilter, in dem man durch Absaugen der Luft ein  hohes 
Vakuum herstellt u. man dann unter Aufrechtcrhaltung des Vakuums eine geeignete 
FI., z. B. W. oder oino NaCl-Lsg. bei einer Temp. von etwa 38° einstromen laBt. Das 
Vakuum wird hierauf aufgehoben, wodureh die FI. in alle Teile des Getreides o. dgl. 
hincingepreBt wird u. nun die mit der FI. gefiillto M. zwecks Verkleisterung der Starko 
auf etwa 100° erhitzt. (A. P. 1637 068 vom 2/2. 1924, ausg. 26/7. 1927.) R o h m e r .

Hazelton S. Avery, San Juan, Porto Rico, Beschleunigung des Iieifens von Friichten. 
Die Fruchte werden kurz vor dem Reifwerden mit einer Jilischung aus einer Ólemulsion, 
einer CaS-Verb. u. einem Abfallprod. von Milch bespritzt. (A. P. 1 636 452 vom 27/11.
1925, ausg. 19/7.. 1927.) R o h m e r .

Cartel Colonial, S. A., Cóte-d’Ivoire, Konservierung ton Bananen und uhnlichen
Friichten. Aus entschiilten Bananen gewonnener Brei wird bei sehr hohem Vakuum 
bei einer Temp. von 20 bis 40° so lange getrocknet, bis er den groBten Teil seines natur- 
lichen Wassergeh. verloren hat. (F. P. 631779 vom 2/7. 1926, ausg. 26/12.
1927.) R o h m e r . 

Brogdex Co., Winter Haven, Florida, iibert. von: Ernest M. Brogden, Santa
Monica, Masse zur Behandlung ton Friichten u. dgl. Die zur Herst. eines konservierenden 
Uberzuges auf Fruchten dienende 51. besteht aus einem wachsartigen Stoff, z. B. 
Paraffin u., einem fl. Mineralól, z. B. Kerosin, ais Lósungsm. fiir das Paraffin. Die 
Menge des Paraffins betragt etwa 25—75%- (A. P. 1 628 945 vom 9/8. 1924, ausg. 
17/5. 1927.) R o h m e r .
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Wilhelm Loeben, Dresden, Herstellung kiinsłlichcr Fruehte u. dgl. mit efibarem, 
insbesondere auch aus Schokolade beslehendem Korper, dad. gek., daB der gegebenenfalls 
mit Stanniol umhullte Kern mit einer mit Deckfarbe bedruckten Haut aus sehmiegsamer 
Folie versehen u. diese Haut auBen mit einer dunnen Schicht aus Wachs oder wachs- 
artigem Stoff iiberzogen wird, wobei zur Wiedergabe der von der Grundfarbe abweichen- 
den Tónung oder Musterung der naturlichen Frucht usw. die AuBenseite der Folio 
oder auch die Wachsschieht mit einer Bemalung o. dgl. versehen sein kann. (D .R .P . 
455 912 KI. 531 vom 25/3. 1927, ausg. 11/2. 1928.) R o h m e r .

Charles Chase Mac Pherran, V. St. A., Verfahren und Vorriclitung zum Trocknen 
von Frilchten oder Gemiisen. Die Fruehte o. dgl. werden zunaehst auf eine zum Trocknen 
geeignete Temp. erhitzt u. dann der Einw. eines im Gegenstrom zu dem Trockengut 
durch die Trockenkammer gefuhrten Luftstromes ausgesetzt, der beim Eintritt in dia 
Kammer eine hohe Temp. u. einen geringen Feuchtigkeitsgrad, beim Austritt eine ver- 
haltnismślBig niedrige Temp. u. einen hóheren, von der weiter yorgetrockneten M. 
stammenden Feuchtigkeitsgrad besitzt. Die Vorr. besteht aus einem Behalter, an dessen 
oberem Ende sich die Zufiihrungsóffnung fiir die Fruehte befindet, unter der mehrere 
wagereeht untereinander liegende Transportbander laufen. Die Fruehte fallen durch 
den Behalter von einem Transportband auf das andere u. werden liierbei der Einw. 
des von unten zugefiihrten h. Luftstromes ausgesetzt. (F. P. 623 866 vom 6/10.
1926, ausg. 2/7. 1927.) R o h m e r .

Otto Czadek, Lang Enzersdorf b. Wien, Verfahren, Sojabolmen oder Sojabohnen-
mehl zum menschlichen Genu/3 geeignet zu machen. Die Bohne oder das Mehl werden auf 
Platten o. dgl. unter Abzug des ycrdampfendcn W. so lange erhitzt, bis der rauho 
Bohnengeschmack verschwunden ist. (Schwz. P. 121554 vom 30/1. 1926, ausg. 1/7.
1927.)  ̂ R o h m e r .

Walter W. Somerford, Rosslyn, Virginien, Raffinieren von Bienenhonig. Der
Bienenhonig wird mit W. u. einem Filtermaterial, z. B. Holzkohle, yermischt u. unter 
Erwarmen filtriert. Die FI. bringt man in einen Vakuumapp., in dem sie durch ein 
erwarmtes Rilhrwerk so lange erhitzt u. durchgeriihrt wird, bis die M. die gewunschte 
Konsistenz angenommen hat. Das Vakuum wird schlieBlich aufgehoben u. der Honig 
abgezogen. (A. P. 1636 719 vom 24/8. 1922, ausg. 26/7. 1927.) R o h m e r .

Le Saurage Franęais, Frankreich, Seine, Herstellung einer Fischpaste. Gerauchertes 
Seefischfleiseh wird fein zerkleinert u. mit zerklcinertem gerauchertem Schweinefleisch 
yermischt. Nach Zusatz von Gcwiirzen wird die M. nochmals fein zerkleinert, gekocht 
u. oberflachlich eingefettet. Zweeks lilngerer Haltbarmachung kann man das Prod. 
noch in iiblicher Weise in Biichsen sterilisieren. (F. P. 623 827 yom 29/10. 1926, 
ausg. 1/7. 1927.) R o h m e r .

Smith Brothers, Port Washington, ubert. von: Delos H. Smith, Port Washington, 
Herstellung von Iiamar. Fischrogen wird durch ein Sieb gedriiekt, die ablaufende FI. 
auf eine Temp. von etwa 83° erhitzt u. dann dem inzwischen gesalzenen festen Riickstand 
wieder beigemengt. Diese M. wird in Biichsen gefiillt u. boi einer Temp. von etwa 
65—71° pasteurisiert. (A. P. 1623 601 vom 9/10. 1925, ausg. 5/4. 1927.) R o h m e r .

Merrell-Soule Co., Syracuse, New York, ubert. von: William Gree Heawley, 
Syracuse, Behandlung von Milchpuher und daraus hergestelUen Produkten. Das Verf. 
nach E. P. 265323; C. 1927. I. 2953 leann auch so ausgefuhrt werden, daB nach dem 
Evakuieren der Behalter ein Gemisch yon O, u. N2 in die Behalter geleitet wird. 
(A. P. 1637 311 yom 29/1. 1927, ausg. 26/7. 1927.) R o h m e r .

Marius Augustę Joseph Leonidas Fernand Girault, Frankreich, Landes, 
Herstellung eines Futlermittels aus Cellulosc. Holzmehl, Stroh o. dgl. wird nach Zusatz 
von H2SO,, unter Erwarmen, z. B. Einleiten von Dampf, yerzuckert, worauf die H ,S04 
durch CaC03 unter Umruhren neutralisiert wird. Man kann das Prod. direkt oder 
nach Zusatz von Mehl, Melasse o. dgl. yerfiittern. (F. P. 623 663 vom 25/10. 1926,
ausg. 28/6. 1927.) R o h m e r .

Otto Martens, Hamburg, Herstellung von Fullermitteln, dad. gek., daB Molkerei-
riickstande, z. B. MolkeneiweiB oder Milchzuckermelasse, mit Milchsaure angereiehert, 
sodann mit eiweiBhaltigcn Pflanzenstoffen, wie Sojaschrot, vermisclit u. getrocknet 
werden, worauf man das trockene Erzeugnis unter Zusatz von kohlehydratreiehcn 
Futtermitteln mit w. W. zu einem Brei anriihrt u. schlieBlich'diesen der Hefegarurg 
unterwirft. (D. R. P. 459172 KI. 53g vom 2/12. 1925, ausg. 28/4. 1928.) R o h m e r .

190
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A. Sala e G. Besana, L’aciditi\. del latte o la sua determinazione. Lodi: tip. suce. Wilmant.
1927. (16 S.) 8°. Estr. dalia rivista Latte e latticini. n. 2—3—4. 1927.

X V II.  F e tte ; W a ch se ; S e ife n ; W a sch m itte l.
Francesco Occhipinti, Uber das Samenol von Citrus Limonum. Das fette Ol 

der Citronensamen ist bernsteingelb mit grunliclier Fluorescenz, charakterist. Geruch 
u. bitterem Gesehmaek, Ausbeute ca. 3 3 % , 1. in den iiblichen Fettlósungsmitteln, wl. 
in A. u. w. Essigsaure. Beim Obcr.schichten mit H2S04 bildet sich ein gelbbrauner 
Ring, beim Umschiitteln wird es braun u. yerdickt sich. Schiitteln mit k. HN03 gelb, 
beim Erwarmcn orange, bei langerem Stehen nimmt die Mischung butterartige Kon- 
sistenz an. Rk. nach H a u c h e c o rn e : orange, nach B r u l le  orange, beim Abkiihlen 
fest. K e n n z a h l o n  d e s  01 e s: D.15 0,922, E. —6°, nD~20 =  70,8, ToRTELLi-Zahl 
83°, SZ. 21,1, VZ. 194,6, EZ. 173,5, Jodzahl 103,5, HEHNER-Zahl 94,5— 95, R e ic h e r t-  
MEISZŁ-Zahl 0,5 . Unyerseifbares 0,5, Trockenkraft (L ivache) 5 % ; K e n n z a h l e n  
d e r  F e t t s a u r e n :  F. 41,5°, SZ. 202,0, Acetyl-SZ. 191,3, AZ. 33,0, Jodzahl 114,0. 
Mittlcres Mol.-Gew. 277,7. Die Fettsauren bestehen zu ca. 25%  aus festen Sauren 
(3 0 %  Stearin-, 7 0 %  Palmitinsaure) u. 7 5 %  fl. Sauren (01- u. Linolsaure). Verwendung 
ais Seifenol u. zu techn. Zwccken. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applieata, 
Palermo 1926. 945—50. Palermo.) Grimme.

Felix Fritz, Die Streitfragen um den Leiiwlschleim. In der ausfiihrlichen Darst. 
werden erortert: Das Auftreten des Leinćilschleims unter yerschiedenen Bedingungen, 
seinc chcm. Zus. bzw. Identitat mit dem Schleim der Leinsamen,' seine Schadlichkeit 
bei der Verwendung des Leinóls u. zahlreiche Verff. zu seiner Abscheidung. (Farbę u. 
Lack 1928. 59— 60. 70— 71. 82— 85. Berlin.) B a r z .

Herbert Joyce, Fehler bei der Ilersłellung ilon Rasiercreme. Zusammonstellung 
iiber die Auswahl u. iiber die Bereehnung der zur Herst. yon Rasiercrcmes notigen 
Materialien. (Seifensieder-Ztg. 55. 143— 44.) ScHWARZKOPF.

B. M. Margosches, Karl Fuchs und Walter Ruzicka, Zur Kennłnis dzs Sdliigungs- 
vennogens der Harzsauren. III. (II. vgl. C. 1927. I. 3157.) Zur Unterstiitzung ihrer 
Ansicht iiber die Bldg. der ,,Plussaure“ bei Best. der Jodzahl der Abietinsaure nach 
der Jodzahlschnełlmethode bestimmen die Vff. die Jodzahl u. die „Plussaure" von 
d- u. 1-Pincn. Sie finden bei d-Pinen Jodzahl =  373; 3 6 %  Plussaure, bei 1-Pinen Jod
zahl =  251; 18%  Plussaure; sie weisen auf das gleiche Verh. der Abietinsaure hin u. 
ziehen daraus Schliisse auf dereń Konst. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 34 
[1927]. 215. Berlin.) W i t t k a .

S. Fachini, Die Probleme raffinierłer Sulfurole. Besprechung der Methoden zum 
Nachweis von Sansaól (mit CS2 aus OliyenpreBriickstanden e x tra h ie r te s  Ol). Die Rk. 
yon SACCARDI, basierend auf dem S -G eh a lt, i s t  n ic h t  eindeutig, da sie a u c h  mit ge- 
wissen Cruciferenólen eintritt. Der exakte Nachweis miiI3te sich auf gel. Farbstoffe 
stiitzen. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applieata, Palermo 1926. 936—40. 
Mailand.) GRIMME.

M. Dittmer, Uber die Zusammenselzujig normaler Oleine. Eine kritische Be- 
trachtung uber die Anwendbarkeit der Bhodanometrie in der Oleinanalyse. Durch Yer- 
g leich  d e r  Analysenergebnisse eines garantiert reinen Oleins mit d e n  en tsp rech en d en  
KAUFMANNschen Rhodanzahlen, fallt Vf. auf, dafl der Geh. an gesiitt. Fettsauren 
u. d e r  L in o lsau reg eh . n a c h  KLa u e jia n n  im W id e rsp ru c h  steht zu d e r  MACKEY-Zahl 
u. der Verharzungsprobe. Durch weiteren Vergleich der Kennzahlen von Oliyenol u. 
Olein ergabe sich, daB die reine 01ivenolfettsaure das beste Olein sein iniiBte, wenn 
die KAUFMANNschen Zahlen richtig waren. Durch die entsprechenden analyt. Unterss. 
bringt Vf. den Beweis, daB die Rhodanzahl bei Oleinen keine Geltung hat, da die 
Differenzen zwischen R h o d a n za h l u . Jo d z a h l sehr groB sind. Durch Abtrennung der 
festen Fettsauren u. durch die nahere Unters. der neutralen u. unyerseifbaren Bestand- 
teile gewinnt Vf. das Ergebnis, daB in einem  n. Olein n ic h t  m e h r  ais 3—4 %  gesatt. 
Fettsauren u. nicht mehr ais 1—2% Linolsaure yorhanden ist. AuBerdem ist je nach 
Art der Azidifikation u. Dest. ein mehr oder weniger hoher Geh. an Isoólsaure yorhanden. 
Diese Resultate s te h e n  aber im  starksten W id e rsp ru c h  zu den KAUFMANNschen Er- 
gebnissen. Vf. ist n ic h t  in der Lage, diese Differenzen aufklaren zu kónnen, er yer- 
mutet, daB auch das Unyerseifbare die Rhodanzahl beeintrachtige. (Seifensieder-Ztg. 
55. 141— 43. 150— 51.) S c h w a r z k o p f .

3. Fachini und (3. Dorta, Nachweis von Erdnufiól in Olivenol. Nach einer krit.
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Besprechung des einschlagigen Schrifttums empfehlen Vff. folgende Methode: Aus 
,20—30 g Ol sclieidet man nach dem Verseifen die Fettsauren ab, wiischt sie mineral- 
saurefrei u. filtriert sie warm. 5 g im 150 ccm-Kolben in 50 ccm Accton (Kp. 56— 57°) 
gel., bei genau 20° 10 ccm Vio"n * wss. KOH zugeben u. auf gleicher Temp. hal ten. 
Bei Ggw. von ca. 10%  ErdnuBól entsteht sofort eine Triibung, bald darauf ein Nd., 
weleher abfiltriert, mit wenig W.-freiem Aceton gewaschen u. in wenig w. W. gel. wird. 
Alkali titrieren mit Yio-n. H ,S04 gegen Methylorange, zugeben von neutralcr Mischung 
von A. +  A. u. Fettsauren titrieren mit 1/J0-n. KOH gegen Phenolphthalein. Aus der 
gefundenen SZ. laBt sich der Gelialt an ErdnuBól berechnen. Man kann aueh die Lsg. 
des Nd. durch verd. HC1 zers., mit A. ausschiitteln u. Araehin- Lignocerinsauro 
wagen. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 941— 44. 
Mailand.) ________  G rim m e .

H. Tli. Bóhnie A.-Gr., Chemnitz, Sulfonierung von Fellen, Olen und dereń Sauren. 
Zu den Reff. nach E. PP. 261385 u. 263117 (C. 1928. I. 606) ist nachzutragen, daB 
die durch Sulfonieren in Ggw. nicht wss. organ. Sauren der aliphat. oder aromat. Reihe, 
dereń Anhydriden oder Chloriden, vorzugsweise Eg., Essigsaureajihydrid oder CH3CO• Cl, 
erhaltlichen Prodd. gegen Sauren wesentlich bestandiger sind ais die in ublicher Weise 
gewounenen Sulfofettsauren. Aueh die Bestandigkeit gegen Ca- u. Mg-Salze ist er- 
heblich gestcigert. (Oe. P. 109176 vom 8/11. 1926, ausg. 26/3. 1928. D. Priorr. 11/11. 
U. 16/12. 1925.) SCHOTTLiiNDER.

A. Ehrenreich, London, Extraktion und Reinigung von Lebertran, insbesondere 
von Haifischen. Die Leber wird durch Auspressen oder mittels direktem Wasserdampf 
zum gróBten Teil von Ol befreit, u. die Riickstande werden mit einem organ. Losungsm., 
wio Bzn. oder CHC1 =  CC12, extrahiert. Das Rohól wird durch Infusorienerde oder 
gefiillte Si02 filtriert u. zunachst durch Dest. mit Wasserdampf im Vakuum u. dann 
durch Zusatz von 2—3% Kalk oder Ba-Hydrat, die durch Einleiten von C02 ausgefallt 
werden, ein Teil der Geruchsstoffe entfernt, wahrend der Rest der Geruchstriiger durch 
Behandlung des Trans mit H2 bei ca. 5 at. Druck zerstórt wird. Der Tran ist bei —15° 
fl. u. dient zur Herst. von Nahrungsmitteln u. pharmazeut. Prodd. In gleicher Weise 
kónncn aueh die Fette von ReptUien, Schildkroten u. Seetieren behandelt werden. 
(E. P. 284 657 vom 2/2. 1928, Auszug veroff. 28/3. 1928. Prior. 2/2. 1927.) M. F. Mu.

Gerard Laporte, Frankreick, Hersiellung von Seife in einem einzigen Arbeitsgang. 
Eine Lsg. von 5—7 kg Atznatron in 35 kg W., 5 kg Na2C03 in 10 kg W. wird miteinander 
gemischt u. langsam in 60 kg sd. Kokosol gegeben u. zum Sieden erhitzt. Nach Zusatz 
von 5 kg gepulvertem Kolophonium u. einer Lsg. von 5 kg NaCl in 25 kg W. wird die 
M. 20 Min. lang gekocht u. in Formen gegossen. (F. P. 577 923 vom 18/2. 1924, ausg. 
12/9. 1924.) M. F. M u l l e r .

Pine Institute of America, Jacksonville (Florida), iibert. von: Carl C. Kesler, 
Pittsburgh (Pennsylvanien), Hersiellung von Harzseifen aus natiirlichcm Harz, das 
reich an Abieiinsaure ist. Das Harz wird zunachst durch Erhitzen auf 300° oder durch 
Einleiten von HCl-Gas in das gesehmolzeno Harz isomerisiert u. dann in einem 
Losungsm., wie A., CH3-OH oder einem anderen Alkohol, gel. u. mit Natronlaugo 
oder einem anderen Alkali unter Erwarmen verruhrt, wobei saures abietinsaures Alkali 
ausfallt, das in einer Filterpresse von der Harzlsg. befreit wird u. das nach dem Aus- 
waschen des anhaftenden Harzes mit einem Lósungsm. zu der Fettsaure, die zur 
Herst. von Seife dient, zugesetzt wird. Durch Zers. des sauren Alkalisalzes mit HC1 
wird reine Abielinsaure erhalten. Das vom Losungsm. befreite noutrale Harz dient 
zur Herst. von Lacken. (A. P.1663764 vom 30/7. 1925, ausg. 27/3. 1928.) M. F. M.

X V I I I .  F a se r- u n d  S p in n sto fle ; P a p ie r; C e llu lo s e ;
K u n ststo ffe.

Justin Hausner, Ein Slreifzug durch kolloidchemtsches Gebiet. Die Tatsachen der 
Kolloidchemie sind besprochen, besonders soweit sic bei der Textilveredlung in Betracht 
kommen. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 310—13.) Suyern .

Ryuji Yamamoto, Ober die Nutzbarmachung der ,,Kaoliang“-Stengel. I. Die 
Behandlung der Slengel durch Sodalosung und der Einfluf! der Vorbehandlung auf diesen 
Proze/S. Eins der Haupterzeugnisse der Mandschurei ist ,,Kaoliang“ . Da man friiher 
annahm, daB die Ycrarbeitung sehr umstandlich u. die nach dem SodaprozeB gewonnene
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Piilpc schwer gebleicht werden konne, hat Vf. vorher mit li. W. behandelt u. so nach 
dem SodaaufschluB eine gut zu bleichende Piilpc erhalten. -— Die Gestalt der Fasern 
wechselte stark in den yerschiedenen Stengelteilen, aber es konnten durchschnittlich 
Pasern yon der Lange 0,726—2,235 mm u. dem Durclimesser 0,009—0,014 mm ge- 
messen werden. In einer Tabelle werden die Bestandteile u. chem. Konstanten von 
,,Kaoliang“ angegeben. Die Rinde ergab beim SodaprozeB die beste Pulpę. Die 
Schwicrigkeit des Bleichens der Sodapulpe besteht in der Anwesenheit gewisser schwer 
zu bleichender Substanzen, die durch den SodaprozeB aus den 1. Kohlehydraten gebildet 
werden. Daher muB man „Kaoliang“ zuvor mit li. W. behandeln, um die 1. Kohle- 
hydrate so weit ais móglich zu entfernen. Das Rohmaterial -wurde in einem ver- 
schlossenen Kessel mit der 10-fachen Menge W. bei 100—120° 30—40 Min. erhitzt 
u. dann durch Filtrieren u. Abpressen vom W. befreit. Der Yerlust an organ. Substanzen 
betrug dabei 11,2%. an Asche 56,7% u. 95,7% an reduzierenden Bestandteilen, Cellulose 
blieb unverandcrt. — Beim SodaprozeB wurde Atznatron yerwendet u. 12% Rohmaterial, 
Temp. 130—140° u. Kochdauer 3—4 Stdn. Ausbeute an ungebleicliter Pulpę betrug 
46% des Ausgangsmaterials. Dio schwach braun gefarbtc Pulpę konnte mit 2,97% 
akt. Chlor gebleicht werden, Ausbeute 36%. Vf. schlieBt aus diesen Ergebnissen, daB 
fiir 100 Teile Rohmaterial der Verbrauch an Atznatron auf 4% u- der yon akt. Chlor 
auf 5,8% herabgedriickt werden kann. (Cellulose Industry 4. Nr. 3. 9—10. Dairen, 
Ccntrallaboratorium der Sud-Mandschurischen Eiscnbahnges.) MlCHEEL.

Fred. Grove-Palmer, Der „Mehltau“-Effekt auf Seide. Seidenlduse oder Sclieuer- 
marken. Ihre Ursache und Verbesserung. Die liier u. da in Seidenstoffen sich zeigenden 
liaarigen Stcllen weifilicher Fasern, die besonders in dunkel gefarbten Stiicken auf
treten, werden auf mechan. Einfliisse zuriickgefuhrt. Der Feliler kann yermieden 
werden, wenn die Kette vor dcm Weben mit Tragasolgummi geschlichtet wird. Das 
Abkochen muB moglichsfc yorsichtig erfolgen, es muB yermieden werden, daB die 
einzelnen Stofflagen sich aufeinander reiben. Arbeiten auf dem Stcrnreifen ist 
empfelilenswert. Dio haarigen Stellen lassen sich durch niilier bcschriebcnes Mangeln 
bessern. (Amer. Dyestuff Reporter 17 . 171—74.) SuYERN.

Rudolf Lorenz, Die zukunftige Iiohstoffrersorgung der Papierindustrie und die 
Holzer des westafrikanischen Urwaldes. Die raschwachsende Murrayskiefer (Pinus 
Murrayana Balf., lodgopole pine) liiBt sich nach dem Sulfitverf. mit guter Ausbeute 
aufschlicBen. Mikrophotographien aus westafrikan. Hólzern gewonnener Zellstoffe 
sind beigefiigt. (Zellstoff u. Papier 8. 209—16. Tharandt.) SijvERN.

E. Liebeherr, Die Verarbeitung von Altpapier. Das Auflosen in einem gewóhn- 
lichen Mahlholliindcr, bei dem dic Mahlwalzc u. das Grundwerk durch einen eingebauten 
Rechen geschiitzt ist, ist erliiutert. (Wchbl. Papierfabr. 59 . 399—400. Zagreb.) Su.

H. Fay, Versuche mit Voltolgłeildl. Mitteilimgen von Versuchsergebnissen einer 
Papierfabrik. (Zellstoff u. Papier 8. 223—24.) SuVERN.

Fritz Hoyer, Ober Packpapier. Angaben iiber die yerschiedenen Arten solcher 
Papierc, Ausgangsstoffe u. Anwendung. (Cechosloyak. Papier-Ztg. 8. Nr 6. 1—3. 
Nr. 7. 3—5. Cotlien.) " SuVERN.

Fritz Hoyer, Kabelpapiere, ihre Eigenschaften und Hersłellung. (Cechosloyak.
Papier-Ztg. 8 . Nr. 4. 1—3. Nr. 5. 1—3. — C. 1 9 2 8 . I. 1731.) Suveen.

G. Dalen und P. Wilke, Die Ermiłtlung der Lichtechtlmt farbiger Papiere durch 
Belichłung mit der Quarz-Quecksilberlampe. (Zellstoff u. Papier 8. 217—20. Dahlem. — 
C. 1 9 2 8 . I. 2473.) S uvern .

G. Dupont, Der Stand unserer Kenntnisse iiber die Chemie des L-ignins. II. Mitt. 
(I. vgl. C. 19 2 8 . I. 1646.) Zusammenfassender tiberblick iiber die industriellen Ver- 
wendungsgebiete der Ligninstofie unter Beriicksichtigung der Holzverzuckerung, der 
Zellstoffabrikation u. der Verwertung der Zellstoffablaugen. (Chim. et Ind. 19 . 407 
bis 416.) ■ SlEBERT.

W. Schmid, Neue Verfaliren der Stoffaufbereitung in der Zellstoffindustrie. Das 
Arbeiten mit der Schneckenpresse u. der Stangenmiihle ist niiher erliiutert. (Cecho
sloyak. Papier-Ztg. 8. Nr. 13. 1—3.) S u v ern .'

—, Cellophane. Es wird die Herst. des Cellophans, einer Cellulosehydratfolie, 
aus Viscoselsgg. durch Fallung mit (N fi^SO j oder NH.,C1 in der Fabrik Thaon (Frank- 
reich) beschrieben. Es werden so Filme bis zu 2 km Lange u. 0,2—1 mm Dicke erzeugt. 
Auf Grund der franzós. Lizenzen u. des D. R. P. 237 152 stellt die Firma K a l l e  & Co., 
Biebrich, Cellophan ais Packmaterial her. (Chem.-Ztg. 52. 366—67.) B e r l it z e r . ’
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Abel Caille, Unter suchungen iiber die Hygroskopizitat der Celhdoseester. Vf. be
stimmt die Feuchtigkeit von Nitrocellulosen in Abhangigkeit von ihrem Geh. an H2S04. 
Der Feuchtigkeitsgeh. ist abhangig von dem Gesamtgeh. der Nitrocellulosen an H2S04; 
je geringer dieser ist, um so geringer ist dic Feuchtigkeit. Eine Neutralisierung der 
Sufiogruppen durch Waschen der Nitrocellulose mit Ca-haltigem W. hat lceinerlei 
EinfluB auf den W.-Geh. des getroekneten Prod. Eine durch 10-std. Kochcn mit dest. 
W. bei 4-maligem W.-Wechsel stabilisierte Nitrocellulose von einem Gesamtgeh. an 
H 2S04 von 0,8 g im Kilo zeigte nach dem Trocknen einen Feuchtigkeitsgeh. von 3,9% 
gegentiber 6,1% bei solchen, die 13 g H2S04 je Kilo enthielten. Vf. stellt eine direkte 
Bsziehung zwischen dem Geh. der Celluloseester an H ,S04 u. ihrer Aufnahme yon H20 
oder bas. Farbstoffen fest. Analoge Yerss. bei Pergamentpapieren ergaben die gleiche 
Abhangigkeit des W.-Geh. von dcm Geh. an Gesamt-H2S04. — Unterss. von Lsgg. 
yon Acetylcellulosen in Aceton ergaben, daB der in Aceton unl. Teil stets einen niedrigeren 
H 2S04-Geh. ais das Ausgangsmaterial hatte. Ferner besaBen die Acetate mit hóherem 
Geh. an neutralisicrter H2S04 eine gróBere Lóslichkeit u. Viscositat. Die Viscositat 
der Cclluloscacetate scheint mit steigendem Geh. an Gcsamt-H2S04 abzunehmen. — 
Fraktionierte Fallungsverss. ergaben die Mógliclikeit, Celluloseacetat aus Acetonlsgg. 
mittels W. fast beliebig zu fraktionieren; es existieren Acetate, die selbst in 50%ig. 
wss. Acetonlsgg. noeh 1. sind. (Chim. et Ind. 19. 402—06. Rouen.) SlEBERT.

F. Stein, Das Verhalten der Kunstseide bei der Gewebebildung. Es wird untersucht, 
in welcher Weiso das Kunstseidematerial reagiert, wenn ihm durch die Wirkungsweise 
des Webstuhls u. seiner Vorrichtungen dic Gestalt eines tuchbindigen Gewcbes auf- 
gezwungen werden soli. Das Arbeiten mit dem Einbindungspriifapp. nach D.Gebr.M. 
992 156 ist beschrieben. (Kunstseide 1 0 .121—24.164—66. 211—13. Krefeld.) SuVERN.

Felix Fritz, Torfmehl ais Ersalz fiir Korkmehl bei der Linole.umfabrikulion. Ge- 
rcinigtcs, gut trockenes Torfmehl ist zur Linoleumbereitung sehr geeignet. Ein gutes 
Miscliungsverhaltnis fiir Torflinoleum ist 25 kg Torfmehl, 19—20 kg Linoleumzement 
u. 12—14 kg Ocker. (Kunststoffe 18. 62. Berlin.) B a r z .

Draugd, Die Reaktionen zum Nachweis mercerisierler Fasern. Besprechung der 
in der Literatur bekannt gewordenen Rkk. (Ztschr. ges. Testilind. 31. 275—77.) Sti.

Emil Gminder, Reutlingen, Verfahren und Vorrichlung zur Trockengewinnung 
von Baslrohicirrfascrn in einem Arbeitsgange, 1. dad. gek., daB die Bastfaserstengol erst 
gebrochen, dann gleichzeitig mit dem zur Entholzung stattfindenden Kiimmen auf bc- 
stimmte GróBtliinge geschnitten u. unter Umstanden noch nachgereinigt werden. —• 
Ein weiterer Anspruch betrifft einc Vorr. zur Ausfuhrung des Verf. (D. R. P. 456 826 
KI. 29 a vom 20/12. 1925, ausg. 2/3. 1928.) • K a u s c h .

Emil Gminder, Reutlingen, Verfahren und Vorrichtung zur Vorbereitung von Faser- 
slengeln und Halmen fiir die Verarbeilung auf Walzenstreckiuerken nach D. R. P. 454 385,
1. dad. gek., daB nach Zerteilung der faserhaltigen Stengel dio Teilstiicke getrennt von- 
einander in Gruppen abgefiihrt u. von diesen die fiir die Fasergewinnung tauglichen 
gebrochen u. durch Schlagen oder einen ahnlichen gleichwertigen Arbeitsvorgang auf- 
gelost u. von Unreinigkeiten befreit werden. — Weitere 3 Anspriiche betreffen Vorr. 
zur Ausfuhrung desVerf. (D .R . P. 457325 KI. 29a vom 25/3. 1926, ausg. 14/3. 1926. 
Zus. zu D. R. P. 454385.) " K a u s c h .

Emilio Crespi und Marius Paul Otto, Scine, Frankreich, Bleichen der Faser 
mit Ozon. Die rohe Faser wird im geschlossenen GefiiB 7 Stdn. bei 3 at mit einer 6%ig. 
NaOH, die 1% sulforicinusolsaures Na enthiilt, erhitzt, gewaschen, mit verd. HC1 
oder Oxalsaure behandelt, gewaschen u. dann feucht in die Ozonkammern gebracht; 
zum Bleichen yerwendet man 4,5 g—9 g Ozon auf 1 cbm Luft. (F. P. 622 646 vom 
2/2. 1926, ausg. 2/6. 1927.) F r a n z .

Heberlein & Co. Akt.-Ges., Wattwil, St. Gallen, Schweiz, Erzeugung von woll- 
. ahnlichen Effeklen auf der pflanzlichenFaser. Man behandelt ein Gewebe aus pflanzlicher 

Rohfaser, die noch die inkrustiex-endcn Bestandteile enthiilt, mit Mercerisierlauge bei 
erhohter Temp. Man behandelt ein Gewebe aus Rohbaumwolle mit NaOH von 30° Be 
5 Min. bei 40”; es tr itt  ein starkes Schrumpfen ein, nach dem Waschen u. Trocknen 
erlialt die Baumwolle ein wollahnliches Aussehen. (E. P. 284 686 vom 4/10. 1927, 
ausg. 28/3. 1928. Prior. 4/2. 1927. Zus. zu E. P. 276352; C. 1927. II. 2788.) F r a n z .

Farb- & Gerbstoffwerke G. Flesch, iibert. von: H. Glesch, Frankfurt a. M., Netz- 
mittel. Man venvendet die hoch sulfonierten Ole, wie die Schwefelsaureester der Dioztj- 
stearinsdure (G r u n  u . W o l d e n b e r g , C. 1909. 1749) mit einem Geh. von 6 u. mehr %
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organischer gebundener H2S04. Das Mittel kann ais Zusatz zu Reinigungs- u. Wasch- 
mitteln, yerteilend wirkenden Stoffen, Emulgierungsmitteln yerwendet werden; bei der 
Behandlung von Faserstoffen mit konz. Sauren, Alkalien, Salzlsgg. erleiehtert ein 
Zusatz der Sulfosauren das Netzen u. Eindringen, Tiirkischrotol u. iihnliche sulfonierte 
Ole werden hierbei ausgesalzen. Man kann die hochsulfonierten Ole allein oder in 
Mischung mit aliphat., aromat, oder hydroaromat. KW-stoffen, Alkoholen, Estern, 
Ketonen, Chlorkohlenwasserstoffen usw. yerwenden. (E. P. 284 249 vom 4/8. 1927,
Auszug veroff. 21/3. 1928. Prior. 26/1. 1927.) F r a n z .

H. Mathers, Leicester, Słeifen von Gewebe. Lose yerfilzte Faser wird mit Celluloid-
lsg. getraukt u. zur Verstarkung zwischen zwei Lagen Papier, Gewebe usw. gelegt; 
zum Gebraueh wird es in Celluloidlsg. gebracht u. aufgeklebt. (E. P. 284 375 vom 
20/10. 1926, ausg. 23/2. 1928.) F r a n z .

B. G. Textilwerke Ges. und H. Strobl, Berlin-Tempelhof, GasdicMe Gewebe fur 
Ballone usw. Man uberzieht das Gewebe mit einer Mischung aus Viscose, Gelatine u. 
einem hygroskop. Weichhaltungsmittel, wie Glycerin; man yerwendet mehrere tlber- 
ziigo, der erste t)berzug enthalt einen hoheren Anteil an Gelatine, der zweite einen hoheren 
Anteil an Viscose, wahrend der aufiere Obcrzug wieder weniger Viscose enthalt; das 
Gewebe kann yorher wasserdicht gemacht werden. (E. P. 284 584 vom 30/1. 1928, 
Auszug yeróff. 28/3. 1928. Prior. 29/1. 1927.) F r a n z .

Carl Klingspor, Deutschland, Hersłellung eines wasserfesten und unlóslichen 
Schmirgelpapiers, ausgehend von einem wasserdichtcn Papier, das z. B. durch Zusatz 
von Wachs, Stearin o. dgl. erhalten wird, oder von Pergamentpapier. Das Papier wird 
zunachst durch Eintauchen in Glycerin u. Trocknen weich gemacht u. dann in eine 
Leimlsg. getaucht, die aus dem Gemisch einer Lsg. aus 10 kg Hauł- oder Knoclienleim 
in 40 kg W. u. einer Lsg. aus 0,75 Plienólformaldehydharz in 1,5 kg 94°/0ig. A. besteht; 
dem Gemisch werden noch 0,25 kg Glycerin zugesetzt. Mittels des Leimes werden dann 
die Schmirgelsubstanzen auf dem Papier fixiert u. nachher wird nochmals eine Lcim- 
schiclit aufgetragen.der zwcckmaCig etwasLeinol zugesetzt ist. DasPapierwird zunachst 
bei 30° getrocknet u. die Temp. innerhalb 36 Stdn. auf 140° gesteigert. Das Schmirgel- 
papier ist sehr weich. (F. P. 636 348 yom 2/6. 1927, ausg. 6/4. 1928.) M. F. M u l l e r .

Cellulose et Papiers (Soc. de Recherches et d’Applications), Frankreich, Her- 
stellung einer Zellstoffmasśe durch kontinuierliche Behandlung yon Słroh etc. mit Alkali- 
lauge in einem Kocher, der im Innern mit einem offenen zylindr. Einsatz yersehen ist, 
in dem wahrend des Kochens die M. mittels eines Ruhrers, einer Schnecke oder Pumpe 
aufwarts bewegt wird, um dann in dem auBeren Raum wieder abwarts zu flieflen. 
Durch dieso Kreislaufbewegung der M. in dem Kocher findet eine schnellere u. besserc 
Aufarbeitung des Rohprod. statt. (F. P. 569 492 vom 26/10. 1922, ausg. 12/4.
1924.) M. F. M u l l e r .

Aceta Ges., Berlin-Lichtenberg, Kunstseide. Die Vertikalzellen fiir das Trocken- 
spinnen der Kunstseide nach unten, werden in 2 Teile geteilt durch eine horizontale 
Wand, in der eine besclirankte Offnung fiir den DurchlaB der FiŁden aus der oberen 
in die untere Abtcilung ist. Die aufsteigenden w. Luftstrome werden unabhangig yon 
einander durch regelbare Leitungen abgesaugt. (E. P. 286 608 vom 5/3. 1928, Auszug 
yeróff. 2/5. 1928. Prior. 3/3. 1927.) K a u s c h .

Kurt Grunert, Turin, Kunstseidefaden, insbesondere aus Kupferammonium- 
celluloselsgg. unter Ausziehen. Man zwingt die Lsg. beim Verlassen des Spinnapp. in 
einen Spinntunnel mit einer Fallfl. einzustromen. Die Ausstrómungsgesehwindigkeit 
der Fallsg. wird durch Gegenwrkg. einer zweiten FI. geregelt. (A. P. 1 665 453 vom 
4/10. 1926, ausg. 10/4. 1928. D. Prior. 8/10. 1925.) K a u s c h .

Vereinigte Glanzstoff-Fabriken A.-G., Elberfeld, Feinstfddige Viscoseseide unter 
Verwendung schwefelsaurer, gegebenenfalls Salze enthaltender Fallbader, dereń Geh. 
an freier Saure erheblich uber dem bisher iiblichen, dem Reifegrad der jeweils benutzten 
Viscose entsprechenden Sauregeh. liegt, u. unter Regelung der Viscosezufulir derart, 
daB die Viscose in einer dem gewiinschten Fadentiter entsprechenden Menge durch 
Diisenóffnungen bisher iiblichen Durchmessers versponnen wird, gek. durch den Zusatz 
der bei der Hydrolyse cellulosehaltiger Stoffe mit Mineralsaure entstehenden Hydroly- 
sierungsprodd. zum Spinnbade. (D. R. P. 458 790 KI. 29 b yom 9/8. 1919, ausg. 
16/4. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Hohmann, 
Delitzsch, Halle und Alfred Friederich, Dessau), Na/3behandel?i auf Spulen befindlićher 
Kunstfaden unter Benuf zung der Schleuderkraft, dad. ,n;ek., daB die Behandlungsfl.
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in den freien Ifincnraum einer frei umlaufenden Spule (Kunstseidenspinnspule) ein- 
geleitet wird u. die Wicklung unter alleiniger Wrkg. der Schleuderkraft dureMringt. 
(D. R. P. 456 190 KI. 29 a vom 1/12. 1923, ausg. 16/2. 1928.) K a u s c h .

Henry Dreyfus, London, Behanddn von Celluloseestern. Bei dem Verf. des E. P. 
281 084 kann man ais Quellungsmittel Alkaliisołhiocyanaie, -cyanaie, -isocyanate, NHS, 
Harnsloff, Thioharnstoff, Thiourethane, Guanidine oder ihre Alkyl- oder Arylsub- 
stitutionsprodukte oder Mischungen der genannten Verbb. ver\venden. (E .P . 284 798 
vom 12/11. 1926, ausg. 1/3. 1928. Zus. zu E. P. 281084; C. 1928. I. 1732.) F r a n z .

Leo Ledermann, Richard Koch und Georg Kiipker, Deutschland, Plastische 
Masse. Man yermischt tier. Leim mit pflanzlichem Leim u. einem durch Verseifen 
von Harz gewonnenen Harzleim, gieCt zu Platten usw., trocknet u. hartet durch Be- 
handeln mit Lsgg. von Hexamethylentetramin, CH20, Al- oder Cr-Saken. Den 
Mischungen kann man noch Emulsionen von Celluloid, Harz usw. in einem niclitwaCrigen 
Losungsm., wie Amylacetat usw. zusetzen. (F. P. 629 886 vom 26/2. 1927, ausg. 
18/11. 1927.) F r ą n z .

X IX . B re n n sto ffe ; T e e rd e s tilla t io n ; B e le u ch tu n g ; H e izu n g .
Decio Vita, Die Kohlen des Saarbeckens. I. Bericht iiber umfassende Unterss. 

In zahlreichen Tabcllen die Anatysenwerte betreffend Gehalt an W., fliichtige Bestand- 
teile, Asche, gebundenem C, Heizwert, S u. elementare Zus. (Atti II. Congresso Nazio- 
nale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 638—55. Rom.) G r im m e .

C. Padovani und S. Schiavi, Untersuchung uber die Schwefelbestandleile von sar- 
dischen und islrischen Ligniten. Zur Best. der vcrschiedenen Bindungsformen des S 
benutzen Vff. folgende Methodcn: I. S u l f a t s c h w e f e l .  5g feingepulverten 
Lignit mit 300 ccm 3°/0ig. HC1 40 Stdn. im Thcrmostaten von 60° digerieren. Im Filtrat 
bestimmt man S durch Fiillung mit BaCU, Fe nach Red. mit SnCl2 maCanalyt. mit 
KMn04. — II. P y r i t s c h w e f e l .  I g  mit 80 ccm HN03 (D. 1,12) 24 Stdn. bei 
Zimmortcmp. stehen lassen. Filtrat zur Trockne yerdampfen u. mit HC1 aufnelimen 
Best. yon S u. Fe wie oben. Vom Resultat die Werte von I. abziehen. — III. O r g a n .  
S c h w e f e 1. Riickstand von II. mehrmals mit konz. HN03 auf dem Wasserbade 
zur Trockne verdampfen. Riickstand mit konz. NH3 aufnehmen, Filtrat zur Trockne 
yerdampfen. Riickstand mit Eskamischung (2 Teile MgO -(- 1 Teil cale. Soda) gemischt, 
in Muffel weiC brennen, in HN03 +  Bromwasser gel., sd. mit BaCl2 fallen. — IV. A b - 
d e s t i l l i e r b a r e r ( v o r b r e n n b a r e r ) S c h w e f e l .  Verbrennen einer kleinen 
Probe im Rohr bei ca. 1000° im elektr. Ofcn unter Durchleiten von N, Gas durchleiten 
d u rc h  ein LUNGE-M AYER-Rohr d u rc h  saure Zinkacetatlsg. o d er n-Jodlsg. — In zahl
reichen Tabellcn finden sich Angaben iiber die elementare Zus. der untersuchten Lignite 
u. die Verteilung des S. Der organ, gebundene S iiberwiegt. (Atti II. Congresso Nazio- 
nale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 609—24. Bologna.) G r im m e .

W. K. Lewis und Per K. Frolich, Methanolsynthese aus Kohlenmonozyd und 
Wasserstoff. Die nach der Gleichung: CO +  2 H2 =  CH3OH -f- 24 685 cal. vor sich 
gehende Synthese von CH3OH wurde auf Grund thermodynam. tJberlegungen unter 
einem mehrere Hundert Atmospharen betragenden Druck durchgefiihrt bei Tempp. 
zwischen 300—350° in Gegenwart eines aus 36% ZnO, 44% CuO u. 20% AL03 be- 
stehenden, durch Fiillung der bzgl. Nitrate bei 85° mit NH3 erhaltlichen, auf einer 
Cu-Unterlage (wegen der Warmeableitung) aufgebrachten Katalysators mittlerer 
Aktivitat. Gearbeitet wurde in elektr. geheizten, innen yerkupferten, mit Thermo- 
element versehenen Cr-V-StahlgefaCen (Diagramm). Das Studium der Variation der 
yerschiedenen Faktoren ergab folgendes: Die CH3ÓH-Ausbeute, die anscheinend eine 
lineare Funktion der Gesehwindigkeit des Gasdurchganges ist, nimmt ab mit steigender 
Temp., die prozentuelle Umsetzung des CO fallt mit Steigerung der Gasgeschwindigkeit, 
die Wirksamkeit des Katalysators mit steigender Temp. (fortschreitende Entwasserung 
des Al20 3-Hydrats ?). Die prozentuelle Umsetzung steigt erheblich mit wachsendem 
Druck (bei konstanter Temp. u. konstantem GasfluB). Der unter den optimalen Be- 
dingungen (204 at) erhaltene CH3OH ist sehr rein (99—100%). Nebenrkk., die zu 
CHj, C02 u. W. fuhren, sind unter optimalen Bedingungen kaum zu beobachten. Der 
yerwendete Katalysator erleidet merkliche Abnahme seiner Aktiyitat durch Vergiftung, 
z. B. durch die S-Verbb. des aus HC02H u. H2SOj gewonnenen CO. Durch serienweise 
Anordnung mehrerer Rk.-Kammern ist es jedoch moglich, die Gifte auf dem Katalysator 
der 1. Kammer abzulagern u. so das Kontaktmaterial der folgenden Kammera zu
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chiit7.cn. {Tabellen u. Kurven.) (Ind. engin. Chem. 20. 285—90. Cambridge [Mass.], 
Inst. of Techn.) H e r z o g .

R. M. Conner und F. E. Vandaveer, Prufungslaboratorium der „American Gas 
Association“ , seine Ziele und Arbeiten. Yff. berichten iiber die Tatigkeit des von der 
„American Gas Association“ im Jahre 1925 gegriindcten Prtifungslaboratorium fiir 
Gasapparate jeglicher Art. Von den App. wird eine yollstandige oder fast yollkommene 
Verbrennung des Heizgases verlangt. Bei Raumerhitzern wird bei n. Zufuhr von O, 
eine Konz. von 0,02%, bei eingesehrankter Zufuhr an 0 2 eine solche von 0,05% CO 
in den luftfreien Prodd. der Verbrennung, bei Wassererhitzcrn, Kochem etc. von
0,04% CO zugelassen. Zur Best. des CO dienen 2 App., der J 20 5-App., der auf der durch 
CO bewirkten Freimachung von J  u. dessen Best. nach Sublimation in K J-Lsg. durch 
Titration mit 0,001-n. Na2S20 3 beruht, sowie der Warmeleitfahigkeitsapp., beruhend 
auf der selektiven Verbrennung von CO im Verbrennungsgas mit dem Katalysator 
Hopcalite (inniges Gemenge von Mn02 u. CuO) bei 100°, Obertragung der Verbrennungs- 
warme auf ein Thermoelemcnt u. Messung der entsprechenden elektromotor. Kraft 
mit einem auf %  CO geaichten Potentiometer mit einer Genauigkeit yon 0,002%. 
Abbildungen.) (Ind. engin. Chem. 20. 307—10. Cleveland [Ohio].) H e r z o g .

C. Padovani und I. Mutti, Beitrag zur Kenntnis der Gewinnung von Stickstoff aus 
Brennstoffen. Besprechung des einselilagigen Sehrifttums. In eigenen Vcrss. haben 
Vff. den EinfluB von CaO, NaCl u. CaCl2 auf die N-Ausbeute bei der Erhitzung studiert. 
Erhohung der Temp. iiber 1000° fiihrt zur Bldg. von unzers. C-N-Verbb. Zusatz von 
NaCl ist oline EinfluB auf den N-Gehalt des Kokses, CaO u. CaCl2 erhohen ihn merklich. 
Entsprechend fiillt der NH3-Gehalt im wss. Destillat. (Atti II. Congresso Nazionale 
Chim. pura applicata, Palermo 1926. 625—37. Bologna.) G r im m e .

Tadeusz Kuczyński, Zur Kenntnis der natiirlichen Rohólemulsionen von Borysław 
und Tustanowice. III. (Vgl. C. 1928. I. 2221.) Die Leitfiihigkeit des reinen Rohols 
yon B o r y s l a w - T u s t a n o w ic e  betragt bei 50° 1,4-10-9 D -1 u. ist innerhalb 100—600 V 
yon der Spannung unabhangig. Die Leitfiihigkeit der Emulsion ist bei niedrigen Span- 
nungcn kleiner, bei hóheren groBer; dabei ist bei hochprozentigen Emulsionen die 
Stromstitrkc der Stromleitung proportional. Es wurde fiir hocliprozentige Emulsionen 
eine Detektorwrkg. festgestellt, die rasch abklang. (Przemyśl Chemiczny 9 [1927]. 
605—14.) W a j z e r .

B. Melis, Die Umwandlung der Fette in Kohlcmcasserstoffe. In  der 1. Mitt. (ygl.
C. 1925. II. 504) ist iiber dio trockene Dest. der Na-Salze von Fettsauren mit Ca(OH)2 
unterhalb 500° berichtet worden, die auBer W., H, CO, CÓ2, CH.,, C2H4 ein Gemisch 
von Paraffin- u. Athylcn-KW-stoffen mit Terpenen liefert in Form eines aromat, 
ricchcnden rotbraunen Ols von brennend-bitterem Gcsehmack u. starker griiner 
Fluorescenz, D.25 0,816, in W. emulgierbar, wl. in A., 1. in A., PAe. Bei der fraktionierten 
Dest. dieses (Mes werden erhalten 21% lcichte Ole vom Kp. unter 150° u. D.25 0,706 
bis 0,759, 45,3% mittlere Ole yom Kp. unter 310° u. D.25 0,786—0,843, 22,6% schwere 
Ole vom Kp. iiber 310° u. D.25 0,860 u. 7% Teer, D.25 0,940; der Riickstand ist yaselin- 
iihnlich. Dasselbe Verlialtnis der Fraktionen fand M a il h e  bei der pyrogenen Zers. 
der Fette in Ggw. von Metallchloriden, wobei jedoeli wegen des schwach sauren 
Mediums keine aromat. Prodd. entstanden. Konz. H 2SO., wirkt auf alle Destillate 
unter starker Warmeentw., Bldg. yon S02 u. einer ziihen, erst blutroten, dann fast 
schwarzen M. yon ath. Geruch. 80%ig. H 2SO., gibt — ohne S02-Entw. — ein 01, 
das nach der Behandlung mit NaOH, wobei gelbbraune Harze abgeschieden werden, 
ein Destillat, bestehend aus gesatt. aliphat. KW-stoffen yon PAe.-Geruch liefert. 
50 g des urspriinglichen Prod. geben nach der Behandlung mit H2SO.j u. NaOH 8 g 
gesatt. KW-stoffe, das iibrige sind Olefine u. ungesatt. eycl. KW-stoffe. — Alle Frak
tionen entfarben rasch Brom. — Konz. HN03 gibt sofort braune, yiolett werdende 
Osydationsprodd., aus denen durch W. Harze abgeschieden werden, wahrend das 
zuriickbleibende 01 besonders starken Terpengesehmack aufweist. — Mit ammoniakal. 
AgN03 entsteht ein Ag-Spiegel, was auf das Vorhandensein von Aldehyden oder eher 
nocli von Alkoholen oder Phenolen hinweist. — Das bei der Dest. der Seifen mit Kalk 
erhaltene Ol enthalt somit alle Bestandteile der natiirlichen Erdóle. (Annali Chim. 
appl. 18. 108—14. Palermo, R. Istit. industr.) R a d t .

S. Fachini und C. Borella, Orundlegende Gesichlspunkte zur Beurteilung der Wider- 
standsfahigkeit von Isolierolen gegen ozydierende Einfliisse. Unter krit. Beriicksichtigung 
der neueren Priifungsmethoden u. der darauf beziiglichen Literatur wird insbesondere
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die italienische Methode ais gut venvendbar u. bisher ohne MiBstande bezeichnet. (Chęm. 
. Umsehau Fette, Ole, Wachse, Harze 34 [1927]. 331—34.) H e lle r^

A. Bresser, Neue Holzimpr&gnierungsmethoden. (Kunststoffe 18. 55—58.
C. 1 9 2 8 .1. 774.) B a r z .

Schantz, Zur Diffusion wasscrlóslicher Impragnierungsmittcl von Robert Nowotny. 
N o w o t n y s  (C. 19 2 8 . I. 1602) Bedenken fallen bei dera Injektaverf. der Holz- 
im/pragnierung weg. (Ztschr. angew. Chem. 41 . 427. Freiburg i. B.) B l o c h .

W. Świętosławski und B. Roga, Ein neuer Apparat zur Bestimmung der Ent- 
ziindungstemperatur von Koks und teclmischer Kohle. Ais Entzundungstemp. wird von 
Vff. eine Temp. definiert, bei der eine gegebene Kohle bei Beriihrung mit O, unter 
merklieher Temperaturerhohung des Systems freiwillig verbrcnnt. Sie wird in einem 
App. aus Aluminium, Eisen oder Kupfer mit regulierbarer Sauerstoffzufuhr bestimmt. 
Die Zeit-Temp.-Kurve zeigt bei der Entzundungstemp. einen recht scharfen Knick, 
der sich bei vcrschiedenen untersuchten Kohlen- u. Kokssorten konstant einstellt. 
Strómungsgeschwindigkeit des 0 2 u. KorngroBe der Kohle miissen konstant gehalten 

‘ werden. (Przemyśl Chemiczny 12 . 18—31.) WAJZER.
W. Świętosławski und M. Chorąży, Beitrag zu Unlersuchungen iiber die Ent- 

zundungstemperalur der Ilolzkohle. Die Entziindungstempp. der Holzkohle wurden 
fiir die einzelnen Kohlensorten aus Buehe, Birke u. Eiche konstant gefunden. Sie sind 
von der Holzart u. der Temp., bei der die Yerkohlung stattfand, abhangig. Kohlen, 
die bei niederer Temp. gewonnen wurden, erreichcn bei nochmaligem Verkohlen bei 
hoherer Temp. die entsprechende Entzundungstemp. Die Entzundungstemp. steigt, 
wenn die Holzkohle in ilirer Nahe langere Zeit mit 0 2 in Beriihrung steht. (Przemyśl 
Chemiczny 12 . 31—37.) W a j z e r .

W. Świętosławski und B. Roga, Uber die Entzundungstemperatur aktiver Kohle. 
Aktive Kohlen haben charakterist. Entziindungstempp., die zum Adsorptionsvermogen 
in keiner nachweisbarer Beziehung stehen. Bei einigen Kohlen, die aus gleichem Holz 
bei yerschiedenen Tempp. erhalten wurden, besteht eine lineare Abliiingigkeit zwischen 
Aktivierungs- u. Entzundungstemp. (Przemyśl Chemiczny 12. 38—39. Warschau,

A. Labad Ocón, Analytische Versuche an Braunkohlenteer. In den Teerfraktionen 
werden nach saurem u. alkal. Waschen die einzelnen Bestandteilc nach folgenden 
Methoden bestimmt: Paraffin-KW-stoffe durch Nitrieren aller ubrigen u. Best. des 
Restes, Paraffine u. Naphthene zusammen durch Behandlung mit rauehender H2S04 
u. Restbest., allc ungesiitt. KW-stoffe zusammen mit Br'-Br03'-Gemisch, ungesatt. 
Ketten-KW-stoffe mit Mercuriacetat, ungesatt. aromat., Terpen- u. Naphthalin-KW- 
stoffe durch die Formalitrk. mit H„SO,; u. Formaldehyd, gesiitt. Ring- u. Terpen- 
KW-stoffe usw. durcli Erganzung der gefundenen Prozentwertc auf 100. Dio Methoden 
werden in Anwendung auf verschiedene Fraktionen eines Teers beschrieben. Die leich- 
teren Fraktionen sind in der Regcl reicher an ungesatt. KW-stoffen. ( (juimica c Industria

D. Holde und K. H. Schunemann, Der Nachweis von Parajfinzusatzen in Ceresin. 
Ein Beitrag zur Kenntnis der technischen Paraffine und Ceresine. Die bisherigen 
Methoden zum Nachweis von Paraffin in Ceresin (fraktionierte Fiillung aus Chloro
form mit Alkohol, refraktometr. Priifung der Fraktionen u. Bldg. eines charakterist. 
Quotientcn aus gcwisscn Fraktions-Brechungsąuotienten u. -gewichten) versagten 
hiiufig angesichts der betriichtlichen Veriinderung des Handelsprod. „Ceresin“ seit 
ca. 15 Jahren, das nur selten nicht mit Paraffin versehnitten ist. Durch Raffination 
der Ceresinproben mit konz. oder rauehender H2S04 bzw. Clilorsulfonsaure u. Modi- 
fikation des obigen Verf. lieB sich der Paraffinnacliweis wesentlich yerseharfen (Nach- 
weisbarkcitsgrenze meistens 10% u. darunter, bei Zusatz von Rangoonparaffin,
F. 58—60°, u. Raffination mit rauehender H2S04 unterhalb 20%). Durch Bldg. 
eines neuartigen Quotienten (s. o.) kann das Ver£. event. noch mehr verscharft werden; 
ferner erleiehtern in schwierigeren Fallen charakterist. Untcrschiede der Viscositat
u. Dispersion der Proben vor u. nach dem Behandeln mit Chlorsulfonsaure u. rauehender 
H 2S04 die Analyse. Bzgl. des reichhaltigen Versuchsmaterials sei auf die Original- 
arbeit verwicsen. (Ztschr. angew. Chem. 41. 368—75. Berlin, Techn. Hochsch.; Ham
burg, Labor. d. E. SciILIEMANNs Olwerke.) RlETZ.

H. Schliiter, Vereinheitlichung der Ólprufungsverfuhren. (Vgl. C. 1928. I. 2475.) 
Es sollten fiir das ENGLERsche Viscosimeter die bei der Vornahmc der I5est. gefullten 
MeBkolben natiirlicli auf EinguB geeicht sein, doch sind nur auf AusguB geeiclite im

Chem. Forschungsinst.) W a j z e r .

5. 33—35.) R . K .  Mu l l e r .
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Handel erhaltlich, die zur Best. des Wasserwerts praktischer sind. Vf. schlagt daher 
die Benutzung eines Kolbens mit je einer Markę fur EinguC u. AusguB vor. (Chem.- 
Ztg. 52. 367. Olmarkt 10. 155—57. 167—6S. Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriifungs- 
amt.) _________  B e r l it z e r .

Metallbank und Metallurgische Ges. A.-G. und Wilhelm Gensecke, Frank
furt a. M ., Trocknung von Brennstoffen. Das in einer erstep Trockenvorr., wie Róhren-, 
Tellertrockner u. dgl., gebildete Dampf-Luft-Gemisch wird in gereinigtem Zustande 
in das Heizsystem einer zweiten ahnlichen Trockenvorr. eingeleitet. Dabei wird der 
Luftgeh. der im ersten Trockner entwickelten Briiden niedrig gehalten u. im zweiten 
Trockner ein kraftiger, gegebenenfalls erhitzter Luftstrom iiber das Trockengut geleitet. 
(D. R. P. 459 344 KI. S2a yom 8/3. 1924, ausg. 2/5. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Tar and Petroleum Process Co., V. St. A., KoJcsdfen, dieam Bodengeheizt werden. 
Die Ofen besitzen eine Reihe von Heizkammern unter der Ofensohle, eine Reihe von 
h. Luft durch Vorerwarmung liefernden Rekuperatoren u. einen Gasverteiler. (F. P. 
634 541 v o m  17/5. 1927, ausg. 20/2. 1928.) K a u s c h .

Rasselsteiner Eiswerks-Ges. Akt.-Ges. Neuwied und August Bien, Rassel- 
stein, Verdampfer fiir Generatoren. Innerhalb einer ein warmes Abgasluftgemisch zum 
Generator fiihrenden Rohrleitung ist ein mit kontinuierlichem Wasserzulauf versehenes, 
unten geschlossenes u. oben offenes, auBen Rillen aufweisendes Rohr vorgesehen, 
so daB jener Teil des W., der nicht im Innern des Rohres verdampft, liberlauft u. dio 
Verdampfung an der RohrauBenwand in direktcr Beruhrung mit dem warmen Gemisch 
fortgesetzt wird. (Oe. P. 109174 vom 20/8. 1926, ausg. 26/3. 1928. D. Prior. 24/8.
1925.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung wertvoller niedrig 
siedender oder gasformiger Kohlenwasserstoffe durch Spalten ton Mineralólen, vege- 
tabilischen Ólen, Teeren u. dgl. durch Einw. eines hocherhitzten, in die FI. eintauchenden 
Heizkórpers, gegen den man, um Kohleabscheidungen zu entfernen, 0 2-haltige Gase, 
Luft, oder H„, Wasserdampf, NH3, die auf ca. 500“ erhitzt sind, blast. Der Heizkórper 
kann aus einer durch h. Gase beheizten Rohre, oder aus elektr. erliitzten Metallspiralen, 
aus SiO, Graphit, Kohlenkornern oder Metallkugeln bestehen. Bei 0 2 oder S-haltigen 
Ausgangsstoffen Yerwendet man CrNi-, CrNiFe- oder i£o&aZ(legierungen. Erwarmt 
man den Heizkórper auf 500°, so erhalt man Yon 80 bis 330° sd. Ole u. die Gase bestehen 
■hauptsachlich aus Olefmen u. nur wenig aus CH4, bei Erhitzung auf 700—1000° ver- 
mindert sich der Anteil an hóher sd. KW-stoffen u. das Gas enthalt fast nur GHV Mit 
einem elektr. auf WeiBglut erhitzten Graphitkórper erhalt man hauptsachlich Gase, 
die mehrere Prozent Acetylen enthalten. Man kann aueh unter Druck arbeiten. Ebenso 
kann man die Ole aueh in Dampfform iiber erhitzte Heizkórper leiten, wo man wieder 
durch Gegenblasen der oben erwahnten Gase oder durch mechan. Vorr. fiir Entfernung 
der abgesehiedenen Kohle sorgt. Durch Anbringung von Dephlegmatoren sorgt man 
fiir fraktionierte Kondensation der Prodd. 3Ian kann aueh Riihrwerke in den Blasen 
anbringen, die elektr. beheizt werden, wobei man die Form der Ruhrer so einfach wie 
móglich wahlt, so daB durch Kratzer die Abscheidung Yon Kohlekrusten Yermieden 
wird. Man kann aueh rotierende, zylindrische GefaBe benutzen, die mit CrNi-Kugeln 
beschickt werden, so daB der abgeschiedene C in kolloidale Form gebracht wird. Da 
der kolloidale C elektr. positiv aufgeladen wird, vermeidet man fiir die Apparatur 
Stoffe, die negativ aufgeladen werden, man nimmt vielmehr Metalle, die unter den 
Arbeitsbedingungen keine Osyde, Sulfide oder Carbide bilden. Zur Abscheidung der 
positiv geladenen Kohle filtriert man iiber negativ aufgeladene Massen, wie imglasiertes 
Porzellan, feuerfester Ton, Marąuardtmasse, Asbest oder Eisensulfid. Durch Anwendung 
mehrerer CrackgefaBe, in denen das Ol nach Passieren derartiger Filter abwechselnd 
behandelt wird, erreicht man eine monatelang wahrende kontinuierliche Arbeitsweise. 
Man kann zur Abscheidung der Kohle aueh die Kataphorese anwenden, wobei man auf 
20 000 V negativ aufgeladene isolierte Elektroden benutzt. Der Olstrom wird daran 
yorbeigefuhrt u. die Kohle scheidet sich in Flocken ab. — 4 Beispiele. (F. P. 632 533 
vom 9/4. 1927, ausg. 11/1. 192S. D . Priorr. 6/5., 11/6., 11/6. u. 6/5. 1926.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Umwandlung von Kohle, 
Teeren, Mineralólen u. dgl. in niedrig siedende Kohlenicasserstoffe durch Druckdest. 
in Ggw. von Katalysatoren in einem Strom inerter Gase wie //,, Wasserdampf, C02, 
CO, JV2 oder NHS bei etwa 400° u. Uberleiten der Dampfe iiber andere Katalysatoren, 
besonders poróse, bei hóherer Temp. z. B. 480°. Dadurch erhalt man 80% Benzin
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ohne Bldg. von CH, oder Kohleabseheidung. Die Gase werden im Kreislauf umgepumpt
u. fiir die Apparatur werden nur Metalle verwendet, die nicht zur Kohleabseheidung 
ftihren, z. B. Al oder Spezialstahle. Ais Katalysatoren dienen metali, oder nichtmetall. 
Stoffe in Form von Spanen, porosen Stiicken, ais Pulyer oder auf Tragern, z. B. Mo, 
ir, Al, Co u. Legierungen, Sckwermetalle, Spezialstahle, 1I'03, MoOs, Al(OH)s, Bauxił, 
akt. KoMe, Fichten-, ErlenholzkoMe, T i02, Aluminiumsilicat, M n02, Uranpermutit, 
Gemische von CuO u. reduziertem Fe, Kieselgur, Bimsstein. In der ersten 11. Phase 
yerwendet man am besten pulverfórmige, in der zweiten dampfformigen Phase porose 
Kontaktmassen. (F. P. 634 820 vom 21/5. 1927, ausg. 27/2. 1928. D . Prior. 1/6.
1926.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung kicht siedender 
Kohlenwasserstoffe aus den Abgasen der Kohlehydrierung durch Auswaschen mit Benzin 
unter Druck, das viermal mehr lost ais eixi Mineralmittelól. Durch Entspannung konnen 
die gel. Gase wieder abgeschieden werden, evtl. fraktioniert. Durch katalyt. Hydrierung 
werden daraus fl. KW-stoffe erhalten. Das von fluchtigen KW-stoffen gereinigte Ha-Gas 
kehrtin den Kreislauf zuriick. (F. P. 634 821 vom 21/5.1927, ausg. 27/2.1928. D. Prior. 
11/6. 1926.) D ersin .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung fliissiger KoMen- 
uasserstoffe durch Spalten und Hydrieren ton Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dgl. Man 
beliandelt die Rohstoffe zuerst mit H 2 unter Druck in Ggw. spaltender Katalysatoren, 
wie der Elemente der 3. u. 4. Gruppe, Gemischen von Cu u. Fe oder deren Verbb., 
akt. Kohle, gegliihter Holzkohle, Silicagel, Hydrosilicaten, Al203, MgO, darauf die 
gebildeten Prodd. mit H 2 in Ggw. von hydrierenden Katalysatoren, wie Co, Mo, II' 
oder ihrer Verbb. Dadurch soli die Bldg. yon Koks u. CH4 yermieden werden, Man geht 
am besten von Mittelolen aus, um niedrig sd. Benzine zu erhalten.—Mittelol aus Braun- 
kohlenteer wird bei 450° u. 200 at Druck mit H2 im tlberschuB iiber akt. KoMe gefuhrt, 
die gebildeten ungesatt. Prodd. werden in Dampfform bei der gleichen Temp. an einem 
Co-Kontakt hydriert. Man kann auch einen durch Calcinieren yon Humuskohle er- 
haltenen Katalysator yerwendon. Die aus dem Gasstrom abgeschiedenen Ole bestehen 
zu 90% aus Benzinen, die ais Motorbrennstoffe geeignet sind. (F. P. 634 822 vom 
21/5. 1927, ausg. 27/2. 1928. D. Priior. 29/6. 1926.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton flussigen 
Kohlenwasserstoffen und sauerstoffhaUigen Yerbindungen, besonders Methanol, durch 
katalytische Behandlung ton Kohknozyd und Wasserstoff bei gewóhnlichem, erhóhtem 
oder Hochdruck mit hoher Ausbeute durch Yerwendung yon Katalysatoren, die auBer 
Cu, Ag, Au, Zn, deren Gemischen oder Legierungen, noch andere Elemente, besonders 
die der Fe-Gruppe oder deren Verbb. in geringer Menge u. in Abwesenheit von Tragern 
schlechter Warmeleitfahigkeit, enthalten. Man kann den Kontakten auch einige Prozente 
yon Co, Fe, Mn, Ce, Cr, Mo, Wo, Ti, Sb, Bi u. Ir  oder 2 oder 3 von diesen oder ihren 
Verbb. zusetzen, oder sie innig mit CuO mischen, oder poroses Cu mit einigen Prozenten 
MgO u. CoO yersetzen. Man kann auch auf Cu oder Ag Metalle wie Fe, Ćo, Sb in sehr 
fein yerteilter Form niederschlagen, indem man sie in der Hitze mit Metallcarbonykn 
behandelt. Man kann auch Kontakte anwenden, die neben Fe, N i oder Co oder deren 
Verbb. Cd oder Tl enthalten. Diese sind bereits bei Tempp. von 250—300° sehr akt.
u. man yermeidet die Abscheidung von RuB auf dem Kontakt yollkommen, wenn 
Gasgemische yerwendet werden, die reich an CO sind. Man kann auch Pt oder Pd 
mit Cd oder Tl, Cu, Au, Ag, Ce, Zr, Al, V, U, Cr, Mo, ir, Mn, Alkalien, Erdalkalien 
oder deren Verbb. kombinieren. Fe, Cu, Cd konnen auch ais Legierungen oder ais 
Osyde durch Gliihen von Nitraten hergestellt, oder ais Hydroxyde aus Lsgg. gefallt, 
auf Tragern wio Bimsstein oder Asbest benutzt werden. Sehr wirksame Katalysatoren 
ergeben auch die entsprechenden Salze der Ferro- u. Ferricyanwasserstoffsaure.

Ais Ausgangsmaterial dient Wasser-, Koksofen-, Generator- oder Leuchtgas, eyentuell 
nach Zusatz von CO u. nach Entfernung von C02, S u. Carbonylyerbb. Man kann auch 
Kohle, KW-stoffe, wie Naturgas, einer unyollstandigen Yerbrennung unterwerfen 
oder den H 2 durch H20-Dampf oder CH, ganz oder teilweise ersetzen. Die erhaltenen 
Prodd. sind KW-stoffe, die reich an niedrig siedenden Verbb., teils ungesatt. sind, so 
daB nicht Idopfende Motorbetriebsstoffe erhalten werden. Die 0 2-haltigen Verbb. ent
halten zum groBen Teil yon 150—300° siedende Ester, die ais Losungs- oder IPeicA- 
machungsmittel zu yerwenden sind. Die hochsd. Fraktionen ergeben Schmiermittel 
von hohem Wert. — 5 Beispiele. (F. P. 635 950 vom 14/6. 1927, ausg. 28/3. 1928.
D . Priorr. 23/6. 1926 u. 22/2. 1927.) D e r s ik .
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Piron Coal Destillation Systems, Inc., iibert. von: Emil Piron, New York, 
Entfernen von Teer aus Oasen. Man wasclit die Holzdestillationsgase mit einem Wasch- 
mittel, das chem. nicht auf die Teerbestandteile einwirkt, dann nach dem Erhitzen 
der Gase mit H2S04, bei einer Temp. iiber dcm Kondensationspunkt, kondensiert als- 
dann in Holzessig erhitzt, einen Teil der nicht kondensierten Gase u. setzt so die erhaltene 
Fl. zu den zu waschenden Gasen. (A .P. 1664484 vom 25/3.1925, ausg. 3/4. 1928.) Kau.

AUgemeine Vergasungs-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Halensee, Schachtofen. 
zur Gewinnung von Urteer nach D. R. P . 435 210, dad. gek., daB der Schachtofen in 
seinem oberen Teil auf etwa einDrittel des Querschnittes des unteren Teiles zusammen- 
gezogenist. (D. R. P. 459 307 K I. 10 a vom 5/6. 1921, ausg. 1/5. 1928. Zus. zu D. R. P. 
435210; C. 1926. II. 2861 [A. P f a f f ].) K a u s c h .

Humphreys & Glasgow, Ltd., iibert. von: Soc. de Construction d’Appareils 
pour Gaz a l’Eau et Gaz Industriels), Gaserzeuger. Man leitet Dampf u. 0 2 in einen 
Gaserzeuger, so daB durch den 0 2 Hitze erzeugt wird, die die Temp. der Besehickung 
(Kohle) lioch genug fiir die kontinuierliche Herst. von Wassergas durch Dampf halt. 
(E. P. 285 004 vom 6/12. 1927, Auszug veróff. 4/4. 1928. Prior. 8/2. 1927.) K a u s c h .

Louis Rudeman, s’Gravenhage, Holland, Brikettieren von sehr wasserhaltigen Aus- 
gangsstoffen, wie Torf, Torferde, Moorerde o. dgl. (D. R. P. 459 086 KI. lOb vom 27/6. 
1924, ausg. 28/4. 1928. Holi Prior. 3/7. 1923. — C. 1925. I. 1927.) K ausch.

Edouard Gonnet, Frankreich, Herslellung eines festen Brennsloffes aus fl. KW- 
stoffen, wie Petroleum, u. pflanzlichen Stoffen, wie Sagespane, Holzkohle, Torf etc. 
unter Zusatz geringer Mengen Harz, Kalkmilch u. Kocksalz. Dic Prodd. werden unter 
Druck gemahlen u. dann getrocknet. — 10 1 Petroleum werden auf 50° erwiirmt u. 
dann 1—2 kg Ilarz, 20 1 Kalkmilch u. 2 kg NaCl zugegeben. Dieses Gemisch wird 
mit Sagespiincn verriilirt u. gepreBt. (F. P. 577 922 vom 16/2. 1924, ausg. 12/9.
1924.) M. F. Mu l l e r .

Standard Development Co., v. C. Arnold, New York, Craclcen von Olen. Die 
rohen Ole werden wiederholt in der fl. Phase unter Druck rasch erhitzt ohne wesentliche 
Zers. u. dann in eine Crackzone geleitet, wo dieZers. eintritt. Die gecracktenOle werden 
schlieBlich duroh Druckverminderung ycrdampft. (E. P. 286 917 vom 2/5. 1927, 
ausg. 5/4. 1928.) K a u s c h .

Soc. an: La Trinidad, Frankreich, Behandeln von Asphalt, Pech, Teer o. dgl. 
Die bituminosen Massen werden geschmolzen u. in ihnen etwa 3—12% eines trockenen 
Emnlgicrungsmittels gel., z. B. eine etwas Olein enthaltende Seife. Die abgekiihlten 
Erzcugnisss kónnen trocken aufbewahrt oder sogleich mit W. zu Emulsionen verarbeitet 
werden. (F. P. 636 207 vom 15/10. 1926, ausg. 4/4. 1928.) K u h l in g .

N. A. F. Lidvall Hagalund und P. A. Wessblad, Stocksund, Scliweden, Asphalt- 
massen. Man vermischt natiirlichen oder kiinstlichcn Asphalt mit Lsgg. von vulkani- 
siertem Kautschuk in Bzl. u. Schwefel u. erwarmt nach dem Verdunsten des Losungsm. 
auf 140—170°; der Mischung kann man noch Fiillstoffe, w e  Kork, Siigemehl usw. 
zusetzen. (Schwd. P. 59 754 vom 8/4. 1924, ausg. 27/10. 1925.) F r a n z .

N. V. Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Beladen von Tragem mit 
bituminosen Stoffen. Die Trager, besonders Papierbrei, werden mit gelfórmigen bitu- 
minósen Mischungen, vorzugsweise nach E. P. 245 418; C. 1926. I. 3296 gewonnenen, 
in Beruhrung gebracht, denen gegebenenfalls fcuersichernde o. dgl. Stoffe zugesetzt 
werden. (F. P. 635 968 vom 14/6. 1927, ausg. 29/3.1928. Holi. Prior. 28/6. 1926.) Kuh.

F. Hofmann und M. Dunkel, Breslau, Herslellung von in der Hitze luftbestandigen 
Schmier- und Transformatorendlen aus Minerał- oder Teerólen unter Zusatz von Verbb., 
die ein dreiwertiges N-Atom an C oder C u. H gebunden enthąlten. Ais Zusatze dienen 
Basen, Nitrile oder Oxamide fur sich oder gemischt mit u. ohne Zusatz von Aldehyden 
oder dereń Kondensations- oder Polymerisationsprodd. — Z. B. werden zu einem Kom-
pressoról 0,1% Harnstoff zugesetzt. (E. P. 284 616 vom 22/11. 1926, Auszug veróff.
28/3. 1928. Prior. 24/11. 1925.) M. F. M u l l e r .

Aktiebolaget Furnos, Stockholm (Erfinder: O. Tillberg), Verfaliren zum Im- 
pragnieren von Gegenstanden aus Hólz durch Bespritzen mit der Impragnierfl. in auBerst 
fein yerteiltem Zustande u. in einem flachen bandformigen Strahl. (Schwed. P. 59162 
vom 14/6. 1921, ausg. 14/7. 1925.) M. F. Mu l l e r .

Roy Cross, V. St. A., Motorbrennstoff. Man laBt KW-stoffe durch eine h. Zer- 
setzerzone strómen u. unterwirft sie dann einer gesteigerten Erhitzung, um ihre voll- 
standige Zers. oder Polymerisation herbeizufiihren. (F. P. 634 540 vom 17/5. 1927, 
ausg. 20/2. 1928. A, Prior. 28/6. 1926.) K a u s c h .
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Hermann Heinicke, Seehof b. Teltow, Bestimmung der Feuchtigkeit von Kohlen 
und ahnliclien festen Stoffen, 1. dad. gek., da 13 nach dem z. B. fiir Rauchgasanalysen 
angewendeten Prinzip die Anderung des elektr. Widerstandes von mit der Kohlenmasse 
umgebenen elektr. geheizten Drahten beobachtet wird. — 2. Vorr. zur Ausiibung des 
Verf. nach Anspruch 1, dad. gek. daB 1 oder 2 Zwcige der MeBbriicke in Metallgehausen 
untergebracht sind, in dereń eines die zu untersuchende Substanz eingefullt u. mittels 
eines metali. Deckels u. einer Druckfeder unter einem konstanten Druck gegen die 
vorgeheizten Widerstandsdrahte gedriickt wird. — Die Bestst. sind sehr rasch durch- 
fiihrbar. ( D. R. P.  458 927 KI- 42i yom 29/1. 1926, ausg. 23/4. 1928.) K u h l in g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Heinz GriiB, 
Berlin-Staaken), Vorrichlung zur Gaspriifung, insbesondere fiir Rauchgas, bei der vor 
einem, die gesuchte Gaskonz. unmittelbar anzeigenden Gorat ein Kiihler u. hinter 
dem Anzeigegeritt einc Wassersaugpumpe angebracht sind, 1. dad. gek., daB der Kiihler 
im Gchausc, in dem aus der Wassersaugpumpe ausflieBenden W. angebracht ist. —
2. dad. gek., daB ein Uberlauf fiir das ,Abwasser so angebracht ist, daB ein hinter dem 
Anzeigegerat liegendes Manometcr einen festen Nullpunkt hat. — Der Kiihler kann 
beliebige Form besitzen u. braucht nicht besonders widerstandsfahig zu sein. (D. R. P. 
458 773 Ki. 421 vom 28/11. 1925, ausg. 20/4.. 1928.) K u h l in g .

Union Apparatebauges. m. b. H., Karlsruhe, Einrićhtung zum Aufzeichnen von 
Mefiergebnissen periodisch arbeilender, von Wasser oder einer anderen Fliissigkeit an- 
getriebener Gaswitersuchungsapparate mittels einer nach jeder Mischung in die Aus- 
gangslage zuriickkehrenden Schreibfeder, die wahrend des McBvorganges sich olme 
direkte Beriihrung frei iiber das Diagrammpapier bewegt u. erst bei Erreichung der 
Endlage gegen das Diagrammpapier angedriickt wird, dad. gek., daB die Bewegung 
des die Schreibfeder gegen das Papier druckenden Biigels mittels Hebelubertragung 
von einem Schwimmer erfolgt, der bei dem Endstand der Antricbsfl. durch diese ge- 
lioben wird. — Die Vorr. dient z. B. zur Rauchgaspriifung. (D. R. P. 458 815 KI. 421 
vom 8/11. 1924, ausg. 20/4. 1928. Holi. Prior. 1/10. 1923.) K u h l in g .

W. M. Carr, Manchester, Kontrolle der calorischen Werle von Kohlengas. Der calor. 
Wert des Kohlengases wird in einer Kammer mit Verdiinnungsgas verandert, das von 
einem Rohr mit Ventil geliefert u. kontrolliert wird durch die Temp. der Flamme eines 
Brenners, in dem das Gasgemisch verbrannt wird. Ein Ventilator treibt die Gase aus 
der Hauptleitung durch eineNebenleitung, eineReinigungsanlage u. eineVorr. zu einem 
Brenner u. Calorimeter; das liberschussige Gas kehrt durch ein Rohr in dieHauptleitung 
zuriick. (E.P.  286 758 vom 13/11. 1926, ausg. 5/4. 1928.) K a u s c h .

X X I.  L e d e r; G erbstoffe.
Ch. Ziegler, Die Gerbung von HauU.ii von Meereslieren. (Atti II. Congresso Nazio

nale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 953—64. — C. 1927. II. 1921.) G r im m e ,
Giacinto Baldraceo, Die Messung der Wasserstoffionenkonzentration in ihrer An- 

rcendung in der Gerbindustrie. Vorziige der Verfolgung der Gerbungsvorgange mittels 
Messung von pH. (Atti II. Congresso Nazionale Chim. pura applicata, Palermo 1926. 
965—71. Turin..) G r im m e .

G. Arbusow, Ober die Hydrolyse von Leder. IV. tJber die Hydrolyse von ćhrom- 
garem Hautpuher und iiber die Verbindung des Chroms mit dem Kollagen. (III. vgl.
C. 1928. I. 2764.) Vf. setzt seine Arbeiten iiber die Hydrolyse von Leder fort u. unter
sucht die Hydrolyse von chromgegerbtem Hautpulver. Offizielles Hautpulver B 13 
wurde mit verschieden bas. Chromcliloridlsgg. von glcicher Konz. (28,5 g Cr20 3/1) u.
ebenso mit Chromchloridlsgg. verschiedener Konz. u. gleiclier Basiziiat ausgegerbt,
u. nach dem Trocknen der diskontinuiorliehen Hj’drolyse mit W. unterworfen. Im 
Hydrolysenriickstand wurde Hautsubstanz u. Cr bestimmt. — Die Hydrolyse chrom- 
gegerbten Hautpulvers fuhrt nach einiger Zeit zu einem Hydrolysenriickstand mit 
einem bei weiterer Hydrolysendauer unveranderliehem Yerhaltnis C r: Hautsubstanz. 
Die Konstanz dieses Verhaltnisses im Hydrolysenriickstand tritt bei chromgegerbtem 
Hautpulver rascher ein ais bei vegetabil. gegerbtem. Das Yerhaltnis Cr: Hautsubstanz 
in den verschieden gegerbten Hautpulvern u. ihren Hydrolysenruckstanden ist vor- 
schieden, je nach Basizitat u. Konz. der zur Gerbung verwandten Lsg. Der Cr-Geh. 
des gegerbten Hautpulvers, wie der des Hydrolysenriickstandes nimmt mit ansteigender 
Basizitat der Gerblsgg., graph. dargestellt in Form einer Kurve, zu. Zu Beginn, bei 
Basizitaten unter 10 ist die Kurve fast parallel zur Abszisse, u. das Yerhaltnis Cr: Haiit-
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substanz entspricht einem Chromkollagenat mit einem Atom Cr (52) auf 3 Aquivalente 
Kollagen (750), wahrend bei den Basizitaten 45—50, bei denen die Kurve noclimals 
parallel zur Abszisse yerlauft, das Yerhaltnis fast theoret. einer Verb. von 1 Atom Cr 
mit 1 Aąuiyalent Kollagen entspricht. — Unter Beriicksichtigung der Kurve, die 
Gu s t a v s o n  bei der Gerbung mit Chromsulfatlsgg. yerschiedener Basizitat erhalten 
hat, glaubt Vf., dafl mógliclierweise in den Chromgerbbriihen weniger gerbende bas. 
Chromverbb. yorhanden sind, ais bisher angenommen wurde. (Cuir techn. 21. 203 
bis 208.) St a t h e r .

B. Scllwarzberg, Ein Eztraktor fiir pflanzliche Gerbmillel. Vf. beschreibt eine Ab- 
anderung des. PROCTERschen Extraktionsapp. fiir Gerbmaterialien, bei der d u rc h  
automat. ZufluB yon W. der gleichen  Temp., bei der das Gerbmittel e x tr a h ie r t  wird, 
die Fliissigkeitsmenge, mit der das auszulaugende Gerbmaterial in Beruhrung kommt, 
stets konstant gehalten wird. (Collegium 1928. 151—54. Odessa, Lab. d. 3. Staatl.
Lederfabrik d. Ukr. Ledertrusts.) STATHEK.

Vittorio Casaburi, Cellulosegerbsłoffe. Sammelbericht iiber Verwendung u. Wrkg. 
von Celluloseyerbb. in der Gerberei mit besonderer Boriieksichtigung von Sulfitcellulose, 
Natroncellulose (Alfagerbstoff) u. Alfachromgerbung. (Atti II. Congresso Nazionale 
Chim. pura applicata, Palermo 1926. 972—91. Neapel.) G r im m e .

Helmuth Schering, (’ber den Spektrodensographen nach Goldberg. (Collegium
1928. 143—50. Berlin. — C. 1928.1. 1607.) St a t h e r .

X X I I .  L e im ; G e la tin e ; K le b m itte l usw .
Hermann Stadlinger, Die Verarbeitung von ćhromgaren Lederabfallen auf Leim 

und Dungemittel. Vf. bespricht die Eigg. u. Zus. der ćhromgaren Ledera.bfa.lle (Chrom- 
falzspane) u. gibt einen histor. tlberblick iiber die Entw. der Zeimgewinnungsyerff. aus 
Chromlederabfallen an Hand der Patentliteratur, sowie iiber die neueren Yerff. der 
Chromleimgewinnung, die Verwertung der Abfiilłe ais Dungtmittel u. ihre Verarbeitung 
auf Chromalaun. (Chem.-Ztg. 52 . 305—07. Charlottenburg.) S i e b e r t .

P. Martell, Ober Holzkitte. Mehrere Vorschriften fiir die Herst. yon Holzkitten 
werden gegeben. Dem Holzkitt kommt ais Eiillstoff beim Holzschutz, z. B. im Bau- 
gewerbe, groBe Bedeutung zu. (Kunststoffe 18. 58—60.) B a r z .

Otto Gerngross, TLeimprilfung. Arbeiten des Leimpriifungsausschusses des 
Deułschen Verbandes fiir die Materialpriifungen der Technik in Berlin. Vortrag. be
richtet iiber die einstwei|!igen Ergebnisse der Gemeinschaftsarbeiten des Leimpriifungs- 
ausschusses des DVM iiber die Priifung von Lederleim. An Hand eines groBen Zahlen- 
materials yerschiedener Experimentatoren bei der Unters. der gleichen Materialien 
wird die Best. des W.-Geh., der Asehe, des pu , der Viscositat im E n g l e r - u . O s t w a l d - 
Viscosimeter, der Galleętfestigkeit mit dem amerikan. Gallerttesterapp., die Best. der 
Eugenfestigkeit nach RuDELOFP u. der Leimfestigkeit nach B e c h h o l d  besprochen. 
Im Zusammenhang mit der Unters. yerschiedener Chromlederleime wird eine empfind- 
liehe Methode zum Nachweis geringer Cr-Mengen im Leim (ais Perchromsaure) be- 
schrieben. (Collegium 1928. 130—43. Berlin.) St a t h e r .

Stadlinger, Die Viscosilatsprufung der Leime. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 278—79.
— C. 1928. I. 1830.) Su v e r n .

X X IV . P h o to g rap h ie.
M. Abribat und J. Thoumas, Ober einen Spezialfall der Anwendung doppell 

gegossener radiographischer Filme. Vff. behandeln dieAnwendbarkeit doppelt gegossener 
photograph. Filme fiir medizin. Zwecke, bei denen es lediglich auf die Negatiye ankommt, 
unter besonderer Beriicksichtigung der Wrkg. von Abschwachem. (Buli. Soc. Franę. 
Photographie [3] 15. 42—44.) LESZYNSKI.

H. Cuisinier, Slellt eure lichtempfindlichen Papiere selbst herl Anleitung zur Selbst- 
herst. photograph. Papiere. (Rey. Franęaise Photographie 9. 73—74. 88—90. 106 
bis 107.) L e s z y n s k i ,

A. E.  Bawtree, Platin-Ubertragung. Vf. beschreibt die Praxis des Platinotypie- 
verfahrens. (Brit. Journ. Photography 75. 170—72.) L e s z y n s k i .
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