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A. Allgemeine und physikalische Clieinie.
A. Wahl, Die Hundertjahrfeier der Enideckung des Alizarins. Vortrag. (Buli. Soc. 

chim. France [4] 41 [1927]. 1417—42. Chim. e t Ind. 18 [1927]. 967—83.) Lu.
Friedrich Rinne, Svante Arrhenius. Wurdigung der Verdienste des Verstorbonon 

xim dłe physikal. Chemie u. die „Zwischengebiete“ . (Kali 21 [1927], 393—95.) E is n e r .
Baborovsky, Svante August Arrhenius. Nachruf. (Chemicke L isty  21 [1927], 

469—77.) T o iia s c h e k .
Julius Buska, Ludwig Darmslaedter. Wurdigung der Verdiensto des am 18. Ok- 

tober 1927 verstorbenen Chemikers. (Ztsclir. angew. Chem. 40 [1927]. 1387. 
Berlin.) S i e b e r t .

— , Paul Jesericli. t  27/1. 1854— 17/9. 1927. Nachruf auf den bekannten Gerichts- 
chemiker. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 933.) J u n g .

Hans Lessheim, Julius Meyer und Rudolf Samuel, Koordinatiue Bindung 
und Atombau. Auf Grund der Anschauungen von B o h r , K o s s e l  u s w . iiber den 
Atom- u. Molekiilbau wird die ionogene Bindung definiert ais solche, bei der ein oder 
mehrere Elektronen aus dem Elektronenverbande eines Atoms unter Zuriicklassung 
einer edelgasahnlichen Elektronenkonfiguration oder einer nach auBen abgeschlossenen 
Zwisehensehale yollstandig lierausgelost werden u. in  den Elektronenverband eines 
anderen Atoms unter Bldg. einer edelgasahnlichen Elektronenkonfiguration eintreten. 
Die Bindung is t eine rein elektrostat. Die niehtionogene Bindung wird ahnlich auf- 
gefaCt, nur daB an Stelle der yollstandigen Loslósung der Valenzelektronen eine 
gewisse Beanspruchung tr it t .  Diese Bindung ist eine elektrodynam. u. daher viel 
fcster ais die rein elektrostat. Zwischen beiden besteht kein prinzipieller, sondern 
nur ein gradueller Untersehied. Auch in  der unpolaren Bindung werden edelgas- 
iihnliche Elektronensehalen angestrebt. Die koordinative Bindung (vgl. C. 1927. 
II. 2733), welehe erst dann móglicli ist, wenn die Valenzelektronen des Zentralatoms 
aus dem Atomverband lierausgelost sind, ist eine Unterklasse der nichtionogenen, 
unpolaren Bindung. Die koordinative Bindung unterscheidet sieh yon der homóo- 
polaren nur darin, dafl nieht die Elektronen imvollstandiger AuDensehalen, sondern 
die der naehstgelegenen abgeschlossenen Elektronengruppe sie verursachen, die im 
łon  nach Ablosung der Yalenzelektronen ohnehin bloBgelegt sind. t)ber den naheren 
Zusammenhang m it dem Atombau ygl. 1. c. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 165 [1927].

Hans Lessheim und Rudolf Samuel, Die Valenzzahl und ihre Beziehungen 
zum Bau der Atame. Ausfuhrliehe, zusammenfassendo Arbeit, in  der das naturliehe 
System der Elemente, die Entwirrung der Spektren, Bindung u. der Chemismus der 
Atome ais Folgę ihrer K onstitution unter Entw . der Theorie der ausgezcichncten 
Zustande (ygl. C. 1 9 2 7 .1. 1786. I I .  667) u. des ZusammenhangS zwisehen koordinativer 
Bindung u. Atombau (vgl. vorst. Ref. u. C. 1927. I I .  2733) behandelt werden. (Fort- 
schr. Chem., Physik u. physikal. Chem. 19 [1927]. Nr, 3. 1—98.) E . J o s e p h y .

R udolf WegSCheider, Der Sloffbegriff und die Pliasenregel. E in abgegrenzter 
Raumbezirk, von welchem wir andere Sinneseindrucke erhalten ais von seiner Um- 
gebung, wird ein Kor per genannt. Alle Kórper werden in  ihre homogenen Anteile zerlegt 
gedaeht. Eigg., welche an den Kórpern nicht fiir sieh allein geandert werden kónnen, 
wobei die ubrigen im wesentlichen unverandert bleiben (erste Gruppe von Eigg., z. B. 
Form, Menge, Geschwindigkeit) u. auch nicht allen K orpern in  gleieher Weise erteilt 
werden konnen (zweite Gruppe von Eigg., z. B. Temp., Druck), werden ais w e s e n t  - 
l i c h e  E i g g .  bezeiehnet (dritte Gruppe, z. B. Dichto, elast. Eigg., Lichtbrechungs- 
vcrmógen, Fahigkeit, sieh dureh Reibung in  bestimm ter Weise elektr. zu laden, Fahigkeit, 
bestimmte chem, Umsetzungen einzugehen). — Im  Sinne der Phasenregel ist ein Stoff

253—83. Breslau, Univ.) E. JOSEPHY.
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der Inbegriff aller liomogenen Korper, dereń wesentliehe Eigg. dureli stetige oder auch 
duroh unstctige Anderungen, dio aber auch bei einer Anderung der auBeren Bedingungen 
(wenigstens innerhalb gewisser Grenzen) n ieht m it einer Anderung der Zus. verkniipft 
sind, gleich werden, wenn die Korper anf gleiche aufiere Bedingungen u. gleiohe Forraart 
(Aggregatzustand oder Polymorphieform) gebraeht werden. Zu den Stoffen in  diesem 
Sinne gehoren n ieht mir die chem. Individuen, sondern auoh jede Lsg. von beatimmter 
Zus., da eine solehe bei glcieben auBeren Bedingungen immer die gleiebon wesentlichen 
Eigg. zeigt. — Auch iiber den Begriff der Z u s a m m e n s e t z u n g  u. der Bestand- 
teilc eines Stoffes wird eine Darst. gegeben. — Die friilier (C. 1903. I . 997. 1927. I. 
1258) gegebene Definition der „unabhangigen Bestandteile" ist in  Verb. m it der hier 
gegebenen Definition des Stoffs im Sinne der Phasenregel von Annahmen iiber die 
Molekularkonst. vóllig unabhangig. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 168 [1927]. 33—40. 
Wien, Univ., I . Chem. Labor.) B ł o c h .

C. H. Prescott jr. und W. B. Hincke, Das Gleichgewicht zwischen Thoriumoxyd 
und Kohlenstoff bei hohen Temperaturen. In  Fortsetzung friiherer Unterss. (ygl. C. 1927. 
X. 681) bestimmen Vff. das Gleichgewicht zwischen ThOs u. C. GemiiB T h 0 2 +  4 C =  
ThC2 -f- 2 CO gehórt zu jeder Temp. ein CO-Gleichgewiebtsdruck. Dieser wurde so 
bestimmt, daB bei yerschiedenen Tempp. u. angenahert gleichen Anfangs-CO-Drucken 
die zeitliche Druckiinderung bestimmt wurde. W ar der Anfangsdruck gróBer ais der 
Gleiehgewichtsdruck bei der jeweiligen Temp., so nahm  der Druek ab, bei kleinerem 
Anfangsdruck umgekehrt. Die zeitliche Druckiinderung war um so grdJJer, jo groBer 
der A bstand Anfangsdruck — Gleichgewichtsdruck war. So konnte man die Temp. 
fiir die Gleiehgewichtsdruck =  Anfangsdruck (Rk.-Geschwindigkeit 0) finden. Dabei 
muCte noch beriicksichtigt werden, daB die Geschwindigkeit bei tiefen Tempp. auch 
dann sehr H ein wurde, wemi kein Gleichgewcht berrsclite. Die TJnters. is t durchgefuhrt 
fiir das Gebict von 2000—2500° abs. m it CO-Drucken von 2 cm bis 2 ąt. Der Ofen 
bestand aus cincm Graphitrohr von 0,318 cm Durchmesser m it 0,05 cm W andstarke, 
das ais KurzschluBofen (110 Amp. bei 2500°) diente u. die Substanz (ThOo C) trug. 
Umgeben war er von einer Glashiille von etwa 100 cem Inhalt, die in  einem Wasser- 
Thermostaten stand u. ein besonderes Fenster fiir die opt. Temp.-Messung h a tte .—  
Die Logarithmen der gefundenen Gleiehgewichtsdrueke ergaben eine befriedigende 
Annaherung an eino Gerade. Bei 2395° betragt der Gleiehgewichtsdruck 1 at. Die 
Bildungswiirme von ThC2 aus den Elementen bei Zimmertcmp. berechnet sieli zu 
—78,930 Cal. —• Der F. von ThC2 lieB sieli daran erkennen, daB beim Sohmelzen die 
Ofenwand benetzt u. dadureli der W iderstand geandert wurde. Bei 2773° abs. war bei 
einem Vers. ein Teil geschmolzen, der andere ein mikrokrystallineś P raparat. — ThC2 
ist gelb, mikrokry.stal lin; es riecht stark  nach Acetylen u. hydrolysiert, selbst iibor P 20 5, 
in  wenigen Stdn. unter betrachtlicher Volumzunahme zu einem hellgelbl. Pulver. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2744—53. Pasadena, California.) -Klemm.

C. H. Prescott j r .  und W. B. Hincke, Das Gleichgewicht zwischen Aluminium- 
oxyd und Kohlenstoff bei hohen Temperaturen. (Vgl. vorst. Ref.) Die Unters. lieB sich 
nieht m it der gleichen Gcnauigkcit durchfiihren, da A1,,C3 bei den in Frago kommenden 
Tempp. schon merklich fliichtig ist. Man erhielt bei 2251° abs. einen Gleichgewichts- 
druck von 1 a t  u. eine Bildungswarme fiir das Carbid aus den Elementen bei Zimmer- 
temp. von —60,260 Cal. gegeniiber —220,830 Cal. nach Bestst. von B e r t i ie l o t  aus 
Verbrennungswarmen; dio Best. der Rk.-Warme ist jedocli weniger genau ais die der 
freien Energie, auch lieB sich wegen der hier besonders groBen Schwierigkeiten die 
Neigung der logaritlnn. Gleiehgewichtsdruckkurve nieht genau festlegen; zudem hatte 
B e r t  HE LOT vermutlicli oxydhaltiges Carbid untersucht. (Journ. Amor. chem. Soc. 
49 [1927]. 2753—59. Pasadena, California.) K l e m m .

Bertram Lambert und Arthur M. Clark, Untersuchungen iiber Oleichgewichte 
zwischen Gasen und Stoffen. I. M itt. Dnick-TemjKraturgleichgewichte zwischen Benzol 
und a) Eisenoxydgel, b) Kiesdgel in  geschlossen-en Systemen roti bekannter und unver- 
dnderlicher Zusammensetzung. Dureh E rhitzen auf 170° „aktiviertes“  Fe20 3-Gcl (aus 
8% ig. NaOIT- u. 30%'g- EeCl3-Lsg.) u. ,,Silicagel“ werden im Vakuum gewogen u. m it 
ebenso gewogenem frisch dest. Bzl. zusammengebracht. Von diesen Glel-Bzi.-Systcmen 
verschiedener, aber in  einem Yers. unveranderter Zus. werden die Gleicbgewiehtsdrucke 
zwischen 30 u. 130° gemessen u. graph. dargestellt. Aus den Druck-Tcmp.-Kurvcn 
werden Druek-Konz.-Isothermen abgeleitet; diese haben bei den beiden Gelen selir 
verschiedenen Verlauf, was auch durch Korrekturen fiir das innere Yol. n ieht geandert 
wird. Vff. vermuten, daB die Adsorptionsisothermcn an beiden Gclen von N atur aus
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versch ied en  sin d . (P rooeed. R o y . Soc., L o ndon . Serie  A. 117 [1927]. 183—201. O xford , 
M e e t o n  Colk) R . K . MULLER.

Kai Julius Pedersen, Der JSinfhifl des Schuttehs auf die Entwicklung von Gasen 
aus ubersalligten Losungen und seine Bedeutung fu r  die Messung der Geschwindigkeit 
gewisser chemisćher Eeaktionen. W ird die Reaktionsgesehwindigkeit aus der Menge 
des aus einer Lsg. entwickelten Gases bestimmt, so konnen infolge der Ubersiittigung 
Eehler entstehen. Vf. bestimmt die Geschwindigkeit der Entwicklung von C02 aus uber- 
satfc. Lsgg., die Rk. erweist sieli ais unimolekular. Dio Rk.-Konstante h is t weitgeliend 
abhangig von der Schiittelgeschwindigkeit. Bei einer bestimmten Zalil von Schultel- 
bewegungen pro Zeiteinkeit b a t h einMaximum, Erhóhung wieErniedrigung der Sęhiittel- 
geschwindigkeit fukrt zu einem etarken Abfall der h-Werte. Die Geschwindigkeit der 
Gasentwicklung bei einer Rk. A - y  B  -f- C(Gei.), der die Rk. <7(Gel.)> O (Gasf.) folgt, 
wird mathem at. behandelt u. die Bedeutung fiir die Messung sckhell verlaufender 
unimolekulare Rkk. an Beispielen gezeigt. (Journ. Amer. cliem. Soc. 49 [1927]. 2681 
bis 2689. Kopenkagen.) K le m m .

R. O. Griffith und A. Mc Keown, Die Ihermische Zersetzung von Ozon. Die 
Bereclmung von Geschiuindigkeitskonstanten, die nach der manometrisclien Methode be- 
stimmt sind. Vff. antworten auf die K ritik , die von W u l f  u. T o łm a n  (C. 1927. II . 
1422) gegen ikro Unters. iiber die Zers. von 0 3 (0. 1926. II . 344) ausgesproehen ist. 
Sie besprechen die bislierigen Eehlerąuellen bei der manometr. Best. von Geschwindig- 
keitskonstanten. Diese konnen bedingt sein durch 1. toten Raum ; dies bringt meist 
keine wesentKcken Pebler. 2. Durch falsche Auswertung der beobachtetcn Druekdif- 
ferenzen; friihore Arbeiten werden von den Vff. zum Teil naehgerechnct. Es ergibt 
sich, daB die Gesehwindigkeitskonstanten von W a rb u e g  (Ann. Physik 9. 1286 [1902]) 
etwa 10%, die von J a h n  (Ztschr. anorgan. allg. Ohejn. 48. 260 [1906]) um 70—80% 
zu hoeh sind. 3. Bezielit man die Drucke auf den Druck des vóllig zersetzten Gases, 
so konnen Fehler dadurch entstehen, daB die Zers. nicht yollstandig war. Dieser Eehler 
clurfto bei W u lp  u. T o l i i a n  z u  erheblichen Eehlcrn gefuhrt haben, auch bei J a h n  
kommt er in Eiage. Bei den neuberechneten W eitcn von W u l f  u. T o lm a n  zeigt sich 
sehr deutlieh der Abfall der IConstanten m it der Rk.-Dauer. (Journ. Amer. ehem. Soc. 
49 [1927], 2721—29. Liverpool, Univ.) K l e m m .

W. K. Hutchison und C. N. Hinshelwood, Die relative Stabilitdt von Stickcxydul 
w id .Aminoniak in  der eleklrischcn Entladung. IJm elektr. u. therm . Rk.-Meehanismcn 
verglciehen zu konnen, wurde in  Entladungsrohren durch NH3 u. N20  bei 0,7—2,5 mm 
Druck der Stroni einer gewóhnlichen Induktionsspule gesehickt u. der Zers.-Grad aus 
der Druckerhóliung bestimmt. Bei schwaeher Entladung ist die Zers. unablńuigig vom 
Anfangsdruck, m it wachsender In tensita t w ird sie diesem proportional u. man h a t 
monomolekulare Rk. Es zeigt sich, daB in letzterem Gcbiet die Zers. des N20 , je nacli 
dem Materiał der Elektroden (P t, Al, Glas) u. der Schaltung, 5—7-mal leichter erfolgt 
ais die des NH3, so daB wenigstens qualitativ eine Beziehung zwischen der hoheren 
therm . Aktiviemngsenergie des 1SIH3 u . seiner groBeren S tabilita t in  der Entladung 
nacligewiesen erscheint. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 117 [1927]. 131 
bis 136.) _ ' R. K. Mu l l e r .

J. Arvid Hedvall und E . Gustafsson, Ober die Bestimmung von Iłeaktions- 
iemperaluren m it Erhitzungskurven vnd iiber eine Methode, den Umsetzungsgrad bei Plalz- 
wechselreaktionen zu bestimmen. (Vgl. C. 1927. II . 151.) (Yorl. Mitt.) In  Yerfolgung 
ihrer Arbeiten iiber die Rkk. zwischen festen, pulverfórmigen Stoffen untersuchen 
Vff. die Umsetzungen zwischen Oxyden u. wasserfreien Haloidsalzen entsprechend 
der Gleichung MeO +  MX2 =  MeX2 -j- MO (X  =  F, Cl, Br, J), die selir glatt ver- 
laufen, wenn Wiirmc freigemacht wird. Dcrartigc Umsetzungen zwischen festen Stoffen, 
wo vcrmutlicli viel einfacher gebaute lonen ais die in  Lsgg. reagieren, besitzen ein 
ganz besonderes Interesse zur Aufklarung mancher Gittereigentiimlichkeiten. Zur 
Ausarbeitung genauer u. beąuemer iinalysenmethoden ist es von prinzipieller Be- 
deutung, ein Losungsm. zu finden, das in  den Gcmischen aus urspriingliehen u. ge- 
bildeten Stoffen nur einen angreift oder auslaugt. Zur Aufklarung der Beziehungen 
ziwischen Auflockerungserscheinungen u. Rk.-Vermogen der K rystallgitter wurden 
zunachst Platzweehselrkk. m it den relatiy einfach gebaufceu G ittern der Halogensalze 
ausgefiihrt u. Analysenmethoden m it Riicksicht auf solche Systeme ausgearbeitet. 
Zur Best. des Umsetzungsgrades folgender Rkk.:

BaO +  2 CuCl =  BaCl, +  Cu20 ; BaO +  2 CuBr == BaBr, +  Cu20 ;
Ba"0 +  2 C uJ =  Ba J 2 -|- Cu20

42*
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bei yerschiedenon Tempp. werden dio nach Molyerlialtnissen liergestellten, im Aehat- 
morser scbnell u. unter gleiehen Bedingungen gepulyerten Gemisolio looker in  diinnen 
Silberrohrchen in  Badem  von konstanter Temp. in  reiner N2-Atmosphare erhitzt. Nach 
zweiminutigem Erhitzen werden die Rohrehen dem Bade entnommen, abgekiihlt u. 
eino abgewogene Menge m it 50 cem wasserfreiem Pyridin versetzt, welches aus den 
Gemisoken nur dio Cuprohalogenide lierauslost. Dio Auflosung der Cuprohalogenido 
gesehieht in  langen, m it reinem, troekenen H 2 gefiillten Reagenzrohren. LuftabschluB 
ist in  den CuCl- u. CuBr-Systemen notwendig, da die betreffenden griinen Pyridinlsgg. 
beim L uftzu tritt triibe werden, wahrend die gelbc CuJ-Lsg. bestandiger zu sein 
scheint. Mit 50 ccm Pyridin lassen sich 0,25 g CuCl bei Zimmcrtemp. selinell losen. 
Nach dem Schiitteln u. Losen werden die Rohrehen zum Absetzen aufgestellt u. hierauf 
unter dauerndem LuftabschluB 20 cem abpipettiert. Diese Lsg. wird eingeengt, m it 
H N 03 yersetzt u. zur Troekne yerdam pft u. dann in CuS04 iibergefiihrt; in  dieser 
Lsg. wird Cu elektrolyt. bestimmt. — Wio die Reaultato iiber das Rk.-Vermogen von 
CuCl, CuBr u. CuJ m it haO  bei yerschiedenen Tempp. ergeben, nim m t die Rk.-Pahigkeit 
m it abnehmendem At.-Gew. des Halogens zu. Eerner stimmen die Tempp., wo eine 
sehnelle Vermohrimg der umgesetzten Mengen ein tritt, m it jenen uberein, bei denen 
fiir die betreffenden Stoffo eino Vcrmehrung des elektr. Leitvermogens in  festem Zu- 
stande gefunden wurde. (Svensk Kem. Tidskr. 39 [1927], 280—85. Orebro u. Góte- 
borg.) SlEBERT.

Erich Greulich, Untersuchung des thermischen Zerfalls von Fe.rrosv.lfat. Durch 
Umsatz von 100°/oig. H 2S 04 m it wasserfreiem Eisenchloriir wird P eS 04 yon 98,1% 
Reinheit dargestellt u. dio Substanz in einer geeigneten Apparatur unter Druck- u. 
Temp.-Messung erhitzt. Die Zers.-Prodd. sind Fo20 3, S 0 3, S 02 u. 0 2. Tabellen u. 
Diagramme veranschauliohen die Versuchsergebnisse. Zwisehen 1 /T  u. log P  besteht 
eino lincare Beziehung auch zwisehen 1 /T  u. lo g p SOj. Die Partialdrucke obiger drei 
Gase werden ais 3 Unbekannte in 3 Gleichungen eingefiihrt u. m it Benutzung der yon 
BODENSTEIN u . P o h l  (Ztschr. Elektroehem. 11 [1905] 373) gefundenen W erte einzeln 
boreehnet. Die so auf zweifacho Weiso bestimmten Zahlen fiir Pgo3 stimmen leid- 
lich uberein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168 [1927]. 197—202. Breslau, Techn. 
Hochsch.) B e r l it z e r .

Herman C. Ramsperger, Die thermisćhe und pholochemisclie Zersetzung von Azo- 
terbirtd-ungen und das Problem der Eealctionsgeschwindigkeiten. Die therm . Zers. von 
Azoisoprcypan, Kp. 88,5°, verlauft streng monomolekular auch bei niederen Drucken, 
im  Gegensatz zu Azomethan, wo bei tieferen Drucken die K onstanten abfallen (C. 1927. 
I I .  205. 1114). Es wurden fiir Azoisopropan die Geschwindigkeitskonstanten von 
250—290° bei Anfangsdrucken von 0,025 cm bis 4,60 cm gemessen. VcrgróBerung der 
Oberflache auf das 5-fache anderte auch bei den niedrigsten Drucken nichts an der 
Zers.-Geschwindigkeit. Die Aktwierungswdrme wurde zu 40 900 cal. pro Mol. ±  500 er- 
m ittelt. Die 2 Theorien der monomol. Rk. in  homogener Gasphase von R lC E  u. R a m S- 
1’ERGER (C. 1927. II . 1230) wurden an der Zers.-Geschwindigkeit yon Azomethan u. 
Azoisopropan gepriift u. gefunden daB die zweitangegebene den Rk.-Verlauf am besten 
wiedergibt. Hierzu sind bei der Zers. yon Azomethan 25 u. bei der Zers. von Azoiso
propan 50 Freiheitsgrade einzusetzen, es h a t auch Azomethan 10 Atome u. 10 Bindungen 
Azoisopropan 22 Atome u. 22 Bindungen. — In  bezug auf Theorie 2 wurde auch die 
photochem. Zers. von Azometlian betrachtet, bei der innerhalb eines grofien Druck- 
interyalls annahernd 2 Moll. fiir jedes absorbierte L iehtąuantum  zers. wurden. Es 
wurde nach der Methode von R a m s p e r g e r  u . P o r t e r  (C. 1926. I I .  334) die quanti- 
tatiye Absorptionskurye von 4060—2370 A bestimmt. E in  Absorptionsmaximum liegt 
bei 3390 A m it zunehmender Absorption wieder gegen das entfernte Ultraviolett. 
Mittels Filtrierung durch eine Phenosafraninlsg. in einer Zelle m it Kobaltglasfenstern 
wurde nahezu monochromat. Lieht (fast nur die 3 Linien 3650, 3654, 3663 A) erhalten. 
4 Yerss. bei Drucken yon 0,1207 cm bis 25,74 cm wurden durcligcfiihrt. Der Temp.- 
Koeffizient wurde zu sehr nahe Nuli gefunden. In  anschlieBenden theoret. Erorterungen 
bem erkt Yf. unter anderem, daB in Analogie zum Befund yon IllNSHELWOOD, daB 
alle bimol. Rkk. diejenigen von einfachen 2- oder 3-atomigen Moll. sind, wahrend allc 
monomol. Rkk. komplexeren Moll. zugehoren, Azoisopropan streng monomol. ist, 
wahrend das einfachere Azomethan bei niedrigen Drucken betrachtlich abweicht. 
(Proeeed. National Acad. Sciences, W ashington 13 [1927]. 849—53. Univ. of Cal. u. 
S t a n f o r d  Univ.) B e h r l e .
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E. G ap o n , Zur Kennlnis der Diffusionskoeffizienten und der Ionenbeweglich- 
keiłen. Bedeutet D  den Diffusionskoeffizienten, M  das Mol.-Gew. des diffundierenden 
Stoffes, o den Radius seines Mol., n  dessen Atomzahl, so gelten die bereits bekannten 
Bezielmngon IJ ]/M  =  const., D q —  const., D Y n  =  const., ferner 1 ju  =  0,012 -f-
0,000 66 (u —  lonenbeweglichkeit bei 25°), sowio u  j/rc =  const. Diese Konstanto 
wurde zu 166 bci nicht hydratisierten Ionen u. ca. 154 (Abweichungen ±  12%) bei 
komplexen Ionen bestimmt. Vf. nim m t die Anzahl der in der ersten Koordinationszone 
gebundenen Wassermolekiile an zu m  =  ( u — l)/3  u. bercchnet durch Einsetzung von 
n  —  (154/m)2 das m  fiir verschiedeno Ionen. Die Resultate stimmen m it den bisher 
gefundenen W erten uberein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168 [1927]. 125—28. Char
ków, Inst. f. Yolksbildung.) B b r l it z e r .

S. V enkatesw aran , Uber die Kompressibilitat wdsseriger Losungen einiger Fett- 
uduren. Vf. bestimm t esperimentell die adiabat. Kompressibilitat wss. Lsgg. von 
Ameisensdure, Essigsdure, Propionsuure u. Buitersaure bei einem Druelc von 1—2 a t 
u. bercchnet daraus die isotherme Kompressibilitat dieser Lsgg. (Journ. physical Chem. 
31 [1927]. 1521— 25. Calcutta.) B e r e n d .

H . W idm am i, Untersuchungen uber die Rekrystallisation bei Silber und Kup/er. 
Die Róntgcnunters. von Silberwalzblechen (99,86°/0 Ag) m it 90- u. 75%ig. Walzgrad 
ergab, daŚ der Rekrystallisationsyorgang derart verlauft, daB bei Gluhbehandlung 
ein direkter tfbergang vom Zustand der Walzlage in  die regellose Kornlagerung statt- 
findet. Die technolog. Unters. ergab, daB die Yerfestigung im  W alzzustand gegen- 
iiber 99%ig. gewalztem Materiał etwas geringer geworden ist. Das t)bergangsgebiefc 
der teilweisen Erweichung erstreekt sich bei niedrigem Walzgrad uber ein gróBeres 
Temp.-Intervall. Zwisehengliihungen bei 400 u. 850° blieben ohne W rkg.; das bei 
700° zwisckengegliilito Blech zeigte bereits nach einigen Tagen im Róntgonbild dio 
oharakterist. Flecken der Rekrystallisationslage, das Blech hatte  also bei Zimmertemp. 
angefangen zu rekrystallisieren, u. zwar t r i t t  sofort eine ziemlich grobe Kómung auf. 
In  Obereinstimmung m it den Ergebnissen der Róntgenunters. stehen die technolog. 
Ergebnisse. — Auf dio Rekrystallisationstemp. haben schon ganz geringe Verunreini- 
gungen grofien EinfluB. "Untersucht wurde der EinfluB von Cu, Al, Zn, Pb, Ni, Au, 
Pd u. Fe. W ahrend eine Zugabe von 0,51 Atom-%  Cu die Rekrystallisationstemp. 
von 150 auf 230° ansteigen liefi, wurde sie durch 0,107% Fe auf 20° herabgedriickt. 
Al w irkt noch erhóhend, wahrend Zn, Pb, Ni, Au u. Pd erniedrigend wirken u. zwar 
in  der angegebenen Reihenfolge, doch bei weitem nicht so stark  wie Fe. — Bei Cu- 
Blechen m it 75- u. 90%ig. W alzgrad sind die Vcrhiiltnisse analog wie bei Ag. Trotz 
gleiohem Gittertypus von Ag u. Cu ist die Rekrystallisationslage bei beiden krystallo- 
graph. verschieden. Bei kaltgewalztem Cu-Blech, das vorher eine W armbearbeitung 
erfahren hatte, is t die geriehtete Rekrystallisationslage bis zu den hóchsten Gliih- 
tempp. bestandig; die regellose Orientierung t r i t t  iiberhaupt nicht auf. Aueli beim 
Cu wird die Rektyatallisationsgrenztemp. durch Verunreinigungen stark  beeinfluBt. 
Am stiirksten nach abwarts w irkt Al (0,28% von 250° auf 150°), Eisen (0,24% auf 
190°) u. Spuren von Bi (0,008% auf 200°). Au, Ni u. a. beeinflussen dio Rekrystal
lisationstemp. kaum, wahrend Zusatz von P, Pb, Ag u. Sn die Temp. stark  herauf- 
setzt, so z. B. 0,129% Sn von 250 auf 375° u. 0,046% Pb auf 325°. (Ztschr. Physik 
45 [1927]. 200—23.) G o t t f r i e d .

J . K oenigsberger, Z u einer Bemerkung von St. Rybar uber Aufhangedrahte. (Vgl.
C. 1927 .1. 2966.) Polemik iiber Prioritatsfragen der Verwendung von W-Eiu- u. - Vid- 
krystalldrahten zu Aufhangungen. (Ztschr. Physik 44 [1927]. 540—51. F reiburgi. B., 
Math.-physik. Inst.) L e s z y n s k i .

E . A. H afner, Zur Energełik der Aussalzung. Es wird die Veranderung der Polari- 
sierbarkeit durch Nichtelektrolytzusatz am Aussalzen des Phenols aus der wss. Lsg. 
durch (NH,j)2S04 untersucht. Zusatz von Olykokoll, Hamstoff, Aceton, weniger von 
Olucose u. IłoJirzucker, steigert die Aussalzbarkeit, Glycerin u. Alkohol vermindern 
sie. Die refraktometr. Unters. zeigt Polymerisation des Phenols durch Harnstoff, 
Depolymerisation durch Glycerin u. Rohrzucker an. Die geringe Steigerung der 
Aussalzbarkeit durch Rohrzucker wird auf dessen starkę H ydratation zuriickgefuhrt. 
Die Einw. der Zusatze auf die Aussalzbarkeit u. auf die DE. gehen parallel; abweichend 
verha.lt sich nur Aceton, was auf Bldg. von a-Phenoxyisobuttersaure moglicherweise
zuruckzufuhren ist. Es wird gezeigt, daB Euglobulin bei solchen Molkonzz. von
(NH.,)2SO.,, M gS04 u. Na,SO, ausfallt, fiir die das Yerhaltnis der gemessenen Gefrier-
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punktserniedrigung zur ideellen h — A °/A 0oo =  0,64 ist. AuBer der GroBe h ist aber 
die aussalzcndc Kr aft nocli von der absol. Zahl der nichtfreien Ionen abhangig. (Bio- 
eliem. Ztschr. 188 [1927]. 259—69. Basel, Univ.) W a j z e r .

H . H , Low ry und W . R . E rickson. Die Dichlen von koexislierendem fliissigem 
und gasformigen KoJilendioxyd und die Loslichkeit von TFasser in fliissigem Kohlendioxyd. 
Zur Priifung der Frage, ob sieli W. in  fl. C02 lost, prufen Vff. die Dichtc von ko-exi- 
stierendem fl. u. gasformigen C02 allein u. bei Ggw. von W. Falls Loslichkeit bestelit, 
sollte der Dampfdruck von 0 0 2 bei Ggw. von H 20  kleiner sein. Benutzt wird die 
Methode yon Youxc; (Trans. Chem. Soc. 59. 37 [1891]) die darin besteht, daB gcwogene 
Mengen von CO;, in eine diekwandige Glasrolire bekannten Vol. gebraoht, u. nacli dem 
Abschmelzen u. Temperieren die Meniskushohe festgestellt wird. Da die Genauigkeit der 
Metliode nur dureli die Langeńmessung bestimmt ist, lieB sic sieli auf ± 0 ,1 %  ini Gebiet 
yon —5,8— 22,9° ausgestalten. — Die erlialtenen W erte fur trockenes C02 gehorchen

d e r  G leichung: tffiuss. — 0,4683 -f- 0,001 442 ((krlt. —  <) +  0,1318 ] / ikrlt. —  i; (Zgasf. =

0,4683 +  0,001 442 ' (lk — t) — 0,1318 <; sic sind in guter Ubereinatimmung
m it fruheren Bestst. Fiir /krit. =  31,0° ergibt sieli d =  0,4683. — Bei Ggw. von Wasser 
andern sieli die Dampfdicliten innerhalb der Fehlergrenzen nicht, die Loslichkeit von 
W. in fl. CO., kann hoehstens 0,05 Gewichtspro/.ente betragen. — Bei 4° bildete sieli 
eine feste Phase, vermutlicli C02-9 H 20  (vgl. W. H em p e l u. J . S e id e l ,  Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 31. 2997 [1899]). (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2729—34. 
New York City, Bell-Telephone Lab.) K lem m . ,

D. R . Hughes und R. C. Bevan, Untersuchung der katalytischen Vereinigung von 
Wasserstoff w ul Sauerstoff an Nickel nctch eiw r neuen Methode. Vff. erhitzen Ni-Draht 
in  einer Atmosphitrc von H 2 u. H„-O.,-Gemiselien unter einem Druck von ca. 0,048 mm 
Hg u. bestimmen den elektr. W iderstand oder die Temp. bei derselben Stromstiirke 
u. yerschiedcner Vorbebandlung. Es zcigt sich, daB ein m it H 2 reduzierter Ni-Draht 
beim Erhitzen im H 2-0 2-Gcmisch (1: 0,17) oder aucli schon dui'eh kurze Beriihrung 
bei gowóhnlicher Temp. m it 0 2 yon 0 ,i mm Hg so yerandert wird, daB er sich yon 
yollstandig oxydiertem kaum unterschcidet. Die gebildete O sydhaut h a t im ersteren 
Palle ca. 9, im letzteren ca. 3-10_7cm Dicke. Der Quotient aus der Warnie, die von 
einer Ni-Oberfliiche dureli ein daran reflektiertes H 2-Mol. von 14° abgefiihrt wird, 
durch die von einem H.,-5Iol. gleicher Temp. (164°) abgefuhrtc Warme („Akkommo- 
dationskoeffizient“ ) ist fiir reduziertes Ni 0,25, fur osydiertes Ni 0,48, fur 0 2 an oxy- 
diertem Ni 0,95. Die Wasserbldg. erfolgt bei 260° unter gleichen Bedingnngen an NiO 
m itreinem  H„ 10-mal rascher ais m it H,-0„-Gemisch 7: 1. (Proceed. Roy. Soc., London. 
Serie A . 117 [1927]. 101—08.) " ‘ R. K. M u l l e r .

Cecil V. King, Silber-Ion-Katalyse ton Pers'ulfat-Oxydaiionen. I. Salzwirkung 
a u f die Oeschioindigkeit der Ammoniakoxydation. II. Yergleich der Geschwindigkeiten 
bei verschiedenen Beduktionsmitteln. I. Nacli Y o s t  (0. 1926. I. 2530) verlauft die 
Rk. zwischen Persulfat u. Ammoniak in  alkal. Lsg. bei Ggw. von Ag-Salzen gemaB: 
S 20 8 -(- Ag + — y  2 SO.. - f  Ag+++ (meBbar langsam) u. 3 Ag+++ - f  2 NH3 — y
3 Ag+ N2 -f- 6 H+ (sehr schnell). Y o s t  erhielt ziemlich gute unimołekulare Kon- 
stanten, die er dam it erklarte, daB die bei der Rk. versclr.vindendcn Mengen von NH3 
u. OH-  yerschiedene Wrkg. hiitten: Abnahme an NH3 verlangsame, Abnahme an 
OH-  beschleunigc die Rk. Dabei wurde die Wrkg. yon OH-  ais durchaus
fepezif. angesehen. Vf. zeigt dagegen, daB die Wrkg. von OH-  ein allgemeiner
Salzeffekt ist; wenigstens solange, ais geniigend OH-  vorhanden is t , um die Bldg. 
von NHa+ zuruckzudrangen. Der Salzeffekt ist dabei nach Vorzeichen, allgem.
Charakter u. GróBe in Obereinstimmung m it der Theorie von B r 5 n s t e d t ; ebenso
is t die spezif. Wrkg. von K+, Na+, OH" u. N 0 3~ dieselbe, wie man nach dem EinfluB 
auf die A ktivitat anderer Ionen erwarten sollte. Die GroBe des Salzeffektes auf die Rk.- 
Gcschwindigkeit in  verd. Lsgg. ist bei lonenrkk. groB, so daB die Anderung in  der 
Salzkonz. infolgc der Rk, selbst den wahren Charakter der Rk. vóllig iiberdecken kann.
— II. Eigentlich sollte man erwarten, daB alle Oxydationen m it S20 8—  bei Grgw. 
von Ag+ ahnliche Geschwindigkeiten hatten, da ja  nur die Rk. zwischen S20 8—  u. 
Ag+ maBgebend fiir die Geschwindigkeit sein soli. Cr+++ u. NH.i+ werden jedoch. 
10 X so schnell oxydiert wie NH3; hier kann man aber einwenden, daB nicht 
NH3, sondern Komplexe Ag(NH3)2+ reagieren. Vf. fand nun aber bei der Oxydation 
von C20.j- -  zu C02 400 X  grÓBere W erte ais bei NH3; hier yersagt das Schema, so daB
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der Reaktionsverlauf noeh liieht ais gekliirt angeseheri werden kann. (Journ. Amor. 
chcm. Soc. 4 9  [1927]. 2689—99. New York.) K lem m.

Robert N. Pease und Leland Stewart, Die kalalytisclie Wirksamkeit und Ad- 
sorptionsfuhigkeit von au f eine Unterlage aufgelru/jenem Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer 
und Silber. Um verschieden Metalle auf ilirc katalyt. Wrkg. bei móglichst gleicher Obcr- 
flaelie untersuchen u. vergleichen zu konnen, trankeri Vff. Diatomeen-Steinchen gleicher 
GróBe m it aquivalen Metallsalzlsgg. u. reduzieren diese bei mogliclist niedrigen Tempp. 
Die katalyt. W irksamkeit wurde gegenuber einem C2H 4-H2-Gemisch bestimmt. Kobalt 
u. Niekel reagierten bei Zimmertemp. sof ort, Eisen nur miiBig bei 0°, Kupfer bei 50° 
u. Silber bei 100°. Bei allen Metallen auBer Kupfer war eine VergroBerung der Wrkg. 
durch das Verteilen auf die poróse Unterlage festzustellen, offenbar, weil oline Unter- 
lage die A k tm ta t bei der Reduktion durch die holie Temp. (Fe) oder die groBc D uktilitat 
(Ag) leidet. Nur beim Cu spielen diese Umstande keine Rolle, deshalb wird auch die 
W irksamkeit n icht yerbessert. — Entsprecliend zeigt sieli die gleiche Reihenfolge 
der Absorptionsfahigkeit gegenuber H 2 bzw. C2H.,. Genau wie beim Cu (P e a s e , C. 1 9 2 4 .
I . 5) is t aueh beim Ag bei 100° dio Rk.-Gesehwindigkeit proportional der H 2~ u. un- 
abhangig yon der C2H4-Kon'z. Die Verhaltnisse bei Fe bei 0° sind nicht ganz gekliirt.
— Es fśillt auf, daB stets jo 2 im period. System benaehbarte Elemente groBere katalyt. 
A k tm ta t zeigen ais ihre N achbam ; so Co u. N i >  Fe, Cu; Pd u. R h > R u ,  Ag; P t ,  
I r >  Os, Au. Die besser katalysierendeu Elemente bilden auch festere Komplexe in 
wss. Lsgg. Offenbar beateht ein innerer Zusammenhang m it dem Atombau, so daB 
eine Assoziationstheorie der Katalyse mehr angezeigt erseheint ais eine Dissoziations- 
theorie. (Journ. Amer. ehern. Soc. 4 9  [1927]. 2783—87. Univ. of Virginia.) K l e m j i .

Kshitindramohan Chakravarty und Jnanendra Chandra Ghosh, Katalytische 
Bildung von Methan aus Kohlenoxijd und Wasserstoff. I I I . Untersuchung ver$chiedener 
Katalysaloren. (II. vgl. C. 1 9 2 6 .1. 1360.) Vff. untersuchen die A ktivitiit verschiedener 
Katalysatoren fur die Bldg. von OHt , wenn ein Gemisch von CO u. EL, im Verhaltnis 
1: 1 bei einer Anfangstemp. von 300“ m it konstanter Gesehwindigkeit iiber den Kata- 
ljTsator geleitet wird. Die Gesehwindigkeit v, m it der die Temp. des Katalysators in- 
folge der exothcrmen Itk . an  seiner Oberflache steigt, ist ein annaherndes MaB fiir 
sein Katalysevermógen, u. die Zeit t, wahrend der er seine maximalc Temp. beibehalt, 
zeigt die Dauer unvermindert A k tm ta t;  im allgemeinen is t t umgekehrt proportional v. 
Folgende K atalysatoren wurden benutzt: Ni(OH)2, Ni(OH), -)- Mn(OII)2 (gleichzeitig 
gofiillt), Ni(OH)2 auf Mn(OH)2, M n(OH),auf Ni(OHj;, Ni(OH)'2+  M g(O H \, Ni(OH)2auf 
Mg(OH)2, Mg(OH)2 auf Ni(OH)2, N i(O H ),+ ^ « (0 //)2, N i(0H )2 auf Zn(OH)2, Ni(OH)2+  
Pb{OH)2, NH,r  Vanadat, Gr-Acetat bzw. NHyMolyhdat auf Ni(OH)2, N i(0H )2 -f- Al(OH)3, 
Ni(OH)2 bzw. N i(N 03)2 auf Al(OH)3, Al(OH)3 auf Ni(OH)2; ais Trager dienten stete 
Asbestfasem. Die Katalysatoren m it Al(OH)3 sehienen aussiehtsyoll; der NH.,-Yanadat- 
katalysator sowie ZnO  waren wirkungslos. Die A k tm ta t war in  einigen Fallen sehr 
hoch, fiel aber durchweg ziemlich schnell. Die A k tm ta t eines nack der fruher be- 
schriebenen Metliode hergestellten Bimastein-Zuckerkohle-Ni-Katalysators liefi sich durch 
VergróBerung des Ni-Geh. bis zu einem gewissen Grado steigern; der Abfall der A ktiyitat 
war viel geringer ais bei den anderen Katalysatoren. — Die Herst. eines Katalysators 
m it sehr hoher u. stetiger W irksamkeit bei ca. 400° ist also bisher n icht gelungen. ( Quar- 
terly Journ. Indian  cliem. Soc. 4  [1927]. 431—36. Dacca, Univ.) K r u g e r .

Hans v. Euler und Arne Ólander, tiber die Katalyse liydrolytischzr Eeaktionen 
durch Sauren und Basen. Gegenuber der K ritik  von F. M. B r 0 n s t e d t  (Festskrift 
udg. af Kebenhavns Uniy. 1926. u. S k k a b a l  (C. 1927. n .  1782) setzten Vff. nochmals 
die Haupteatze ihrer Hypothese iiber die K ataljTse der durch Sauren u. Basen vermittel- 
ten hydrolyt. Rkk. auseinander. Sie geben zu, daB im derzeitigen Stadium ihre Reak- 
tionsgleichung noch nicht vollig bewiesen ist, halten es aber ebensowenig erwiesen, 
dafi sie n icht beweisbar ist. Insbesondere w ird m it Nachdruck darauf hingewiesen 
daB gew isse vereinfaehende Annahmen v o r l a u f i g e  sind. Ferner darf natiirlich 
nur d io  Salzbildung ais beschleunigend angesehen werden, die an der zu spaltenden 
S te lle  erfolgt. Die Nichtspaltbarkeit des Rohrzuckers durch Alkali u. die saure Ver- 
seifung der Acetylglycolsaure werden ais von SKKABAL falsch in terpretierte Beispiele 
angefiihrt. Besonders behandelt wird die C02-Abspaltung ais Acetessigester. SchlieBlich 
werden die fiir Vff. maBgebenden Gcsichtspunkte an der M utarotation der Glueose 
u. der Hydrolyse des Diketopiperazins behandelt. — DaB Ionenrkk. 1011 X schnell wie 
Rkk. undissoziierter Gebilde yerlaufen konnen, erseheint bewiesen; wenn H a b e r  
(Ztschr. Elektrochem. 10. 773; C. 1904 I I .  1185) das Yerhaltnis nur zu 1: 103 ge-
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schatzt bat, so liegt darin kein Gegengrund, da diese Zahl niclit experimentell bo- 
griindet ist. (Ztschr. Elektrochem. 33 [1927]. 527—32. Stockholm, Univ.) K i,EMM.

Arnold Eucken und Rudoli Suhrm ann, Physikalisch-chcmischc Praktikumsaufgaben. Leip- 
zig: Akadom. Verlagsgesellschaft 1928 [:Ausg. 1927], (X II, 240 S.) gr. 8° M 13.— ; 
geb. M. 14.—

E. J. Holmyard, Test papers in chemistry. W ith points essontial to  answers. London: 
P itm an 1927. (148 S.) 8°. 3 s.

W alter Adolf R oth, Physikalisch-chemische trbungen. 4. verm. u. verb. Aufl. Leipzig 
Leop. Voss 1928 [Ausg. 1927], ( M ,  316 S.) gr. 8°. M. 13.— ; Lw. M. 15.— .

Luis Olbes y Zuloaga, Lecciones olementalcs de (Juimica. 8, ed. M adrid: A. Fontana 1927.
(531 S.) 8°. Ptas. 12.— .

Luis Olbśs y Zuloaga, Nooiones de Fisica y Quimica. Madrid: A. Fontana 1927. (272 S.) 
8°. Ptas. 9.— .

Aj. Atcm struktur. Radiochem ie. Photochem ie.
A. Dauvillier, Bas Rontgenspektrum und die Atomstruklur. Vf. bchandelt in 

dicsem Vortrag dic allgemeinen Grundlagcn der Atomthcoric, die Ionisationspotentiale, 
die k rit. Potentiale, Absorptionsspektren, opt. Spektren, die K-Serie, das X-Strahlen- 
spektrum, das M oSELEY schc Gesetz, die Bindungen des Atomkerns u. der Elektronen, 
das periodischo System, den Paramagnetismus, die Absorption der Elcmcnte, Atom- 
volumen u. Leitfahigkeit. (R cv . scient. 65 [1927], 705— 16.) L a n g e r .

G. B. Brown und J. West, Dii, Struktur des Monticellits (MgCaSi04). Es wurden 
Drehkrystallaufnahmen um die drei Hauptrichtungen u. Intensitatsmessungen m it 
dem Ionisationsspektrographen an den drei Pinakoiden ausgefiihrt. Der Elementar- 
kórper, der 4 Moll. enthalt, h a t die Kantenlangen a  =  4,815, b =  11,08 u .o  —  6,37 A. 
Raumgruppe Vh1B. — Die chem. Analyse ergab folgende W erte: SiO, 36,8%> EeO 
4,75, MnO 1,62, MgO 21,6, CaO 34,31, H 20  0,95. — Yergleich m it der Oliyinstruktiir 
ergab folgendes: Im  01ivin sind die 8 Mg-Atome bekanntlich nicht gleichwertig, 
sondern in  zwei verschiedencn Lagen Mgi u. Mgii- Im  Monticellit sind 4 Mg-Atome 
durch 4 Ca-Atome ersetzt worden. Wie die Intensitatsmessungen an den Pinakoid- 
flachen ergeben, sind im  Monticellit 4 Ca-Atome an die Stelle von 4 Mg-Atomen ge- 
treten. Die O-Atome sind wie beim O lm n in einer etwas gelockerten liexagonalen 
Kugelpackung angeordnet. Es is t liierbei von Interesse, daB durch den E rsatz des 
Mg durch das Ca die Symmetrie des Krystalls crhalten geblieben ist im Gegensatz 
z. B. zu CaC03 bzw. MgCOs u. MgCa(C03). Wie im 01ivin sind die Si-Atome von 4 
u. die Ca- u. Mg-Atome von je 6 O-Atomen umgeben. (Ztschr. Rrystallogr. Minerał. 
6 6  [1927]. 154—61.) G o t t f r i e d .

C. Gottfried, Die Raumgruppe des Stauroliths. Drehkrystallaufnahmen um 
[0 01], [0 1 0 ],. [10  0], [0 1 1 ], [1 0 1 ]  u. [1 1 0 ], Kantenlangen des 2 Moll. ent- 
haltenden Elemcntarkórpers: a =  7,84, 6 = 1 6 ,5 2 , c = 5 , 6 l A .  Wahrscheinlichste 
Raumgruppe ist Vhlx. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 66 [1927]. 103—07.) G o t t f r .

U. D ehlinger, t]ber die KrystaUstruklur der Antimonoxyde. (Vgl. C. 1 9 2 8 .1. 665.) 
Untersuclit wurden nach der Pulyermethode die Oxyde Sb20 3, Sb2Oit Sb60 13 u  *&btOs. 
Naehrechnung der Sb;,03-Aufnahmen ergab, daB die ais einzige von allen Antimon- 
oxydcn bisher bekanntc kub. Senarmontitmodif i kation vorliegt. Raumgruppe Oh7. Lange 
der Elementarkorperkante a — 11,14 A. Die Basis en thalt 8 Moll. Sb40 6, dereń Schwer- 
punkte ein Diam antgitter bilden. Parameterwcrte u  —  —0,115; v =  0,230. — Sb20 4 
ergab fast dieselbe Aufnahmo wie Sb20 3, ha t also ebenfalls kub. S truktur m it einer 
Kantenlange von 10,22 A. Vergleich der Intensitaten m it denen von Senarmontit 
zeigt, daB sieh durch den E in tr itt des viertcn O-Atoms das Senarmontitgitter um 
10% zusammenzieht. Atomlagen u. Parameterwcrte dagegen andern sieh nicht. — 
SbeOł3 hat bis auf 0,1%  dieselbe kub. G itterkonstante wie Sb20 4. Die Atomlagen 
des Tetroxyds sind nicht verandert. Doppelbrechung zeigt jedoch pseudokub. S truktur 
an; tetragonal c/a = 3 ,0 .  Die Grundzelle besteht aus drei ubereinandergestelltcn 
Senarmontitzellen. Es laBt sieh róntgenograph. m it groBer Wahrscheinlichkeit nach- 
weisen, daB die beim tJbergang von Sb20 4 zu Sb6Oł3 hinzukommenden O-Atome den 
Teil der beim Sb20 , voll besetzten Symmetriezentren einnehmen, der tetragonale 
Symmetrie hat. — Sb20 5 h a t wieder kub. S truktur m it derselben Gitterkonstante 
wie das Tetroxyd. F ur das fiinfte O Atom bleibt nur die Lage in  dem in der S truktur- 
liicke gelegenen Symmetriezcntrum iibrig. Das Sb60 13 erscheint somit ais tetragonaler
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Ubergang zwischen Sb.,0., u. Sb20 5. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 66 [1927]. 108

J. O. Linde und G. Borelius, Rontgenographische wid elektrische TJntersuchung 
des Systems Palladium-Wasserslojf. Mit eincr spezioll konstruierten D E B Y E -K am cra 
wurden dio Gitterkonstanten des Pd in H-Atmosphare bei D ru c k en  von 0,1— 4 a t 
u. Tempp. von 100—200° gemcssen. Es tretcn zwei Phasen auf; die eine m it Gitter- 
konstanten zwischen 3,888 (reines Pd) u. 3,92 A wird ais Lsg. von H  in  Pd angesproclien, 
die andere m it Gitterkonstanten iiber 3,97 a is  reines (G itterkonstante 3,978) oder 
iibersatt. Pd2H. Es finden sich Andeutungen fiir die Esistenz zweier Modifikationen 
des Pd2H, die durch eino Diskussion von aus friiheren Arbeiten erhaltenen Druek- 
Konzentrationsdiagrammen bestatigt werden. U nter Umstanden bildet sich noch 
eine dritte  Phase, die eine Lsg. von H  in P d  iiber die Konz. des P d2H hinaus darstellt. 
Die Linien des H-beladenen P d  zeigen stark  veranderto Intcnsitatsvcrhaltnisse gegen- 
iiber denen des reinen Pd. — Elektrolyt. Beladungen wurden bei yerschiedenen Tempp. 
(20 u. 90°), Zeiten u. Stromdichten ausgefiihrt u. der Grad der Beladung durch Wider- 
standsmessungen bestimmt. Die nach dor Eokussierungsmethode von BoHETN- 
S e e m a n n  gemessenen G itterkonstanten wachsen proportional der Wasserstoffkonz. 
Audi hier treten 2 Phasen au f; doch h a t hier fiir die zweito Phase das Yerhaltnis 
H : P d  einen gróBoren W ert ais bei der Beladung aus dem Gaszustand (0,65—0,70 
gegeniiber 0,5—0,55), ebenso die Gitterkonstante (4,034 bei 20° u. 4,023 bei 90°). 
Wiichst H : Pd iiber 0,85, so nim m t der W iderstand schnell ab. Die Diagramme aus 
D ru ek  u . IConz., bzw. W iderstand u. Konz. werden unter der Voraussetzung diskutiert, 
daB das System Pd-H ein metali. Mischkrystallsystem m it den Komponenten Pd u. 
PdH  darstellt, bei dem die Komponenten sowohl geordnet wie ungeordnet auf die 
Gitterpunkte verteilt sein kónnen, wobei auch eine Erklarung der ,,Inak tiv ita t“ des 
Pd gegeben wird. (Ann. Physik 84 [1927). 747—74. Stockholm, Physikal. In st. d. 
Techn. Hochsch.) ' MARSSON.

Ralph W. G.Wyckoff und Sterling B. Hendricks, Die Krystalłstruktur von 
Zirkon und die Kriterien fiir  spezielle Lagen in  telragonalen Raumgruppen. Zirkon 
krystallisiert in der Raumgruppe D194 h. Die Basiszelle cnthalt vier Moll. u. ha t dio 
Kantenlangen a — 6,60 u. c =  5,88 A. Eingehende Diskussion der Intensitatcn fiihrt

Wahrscheinlichste Parameterwerte u  ~  0,20 u. v ~  0,34. (Ztschr. Krystallogr. Minerał.

W. Morris Jones und E. J. Evans, Die Krystalłstruktur von Cu3Sn  und CuzSb. 
Die S trukturen von Cu3Sn u. Cu3Sb wurden nach der Pulvermethode bestimmt. 
Beide Legierungen haben die S truktur dor hesagonal dichtesten Kugelpackung m it 
dem Achsenverhaltnis 1,572. F ur Cu3Sn wurde gefunden a —  2,749, c =  4,322 A, 
fiir Cu3Sb a =  2,777 u. c =  4,367 A. U nter Zugrundelegung einer D iehte von 8,998 
fiir Cu3Sn u. von 8,656 fiir Cu3Sb cnthielten die beiden G itter nur je ctwa 1/„ Mol. 
Verss., etwaige schwaehe Linien zu entdecken, die eine groBere Elementarzelle be- 
dingen wurden, waren erfolglos. Dies kann 2 Griinde haben: 1. Der Streueffekt eines 
Atoms ist proportional dem Quadrat seiner Atomzahl. In  don untersuchten Legierungen 
verhalten sich die Quadrate der Atomzahlen von Cu u. Sn oder Sb wie 1: 3, wahrend 
das Atomverhaltnis sich wie 3: 1 verhalt. Durch dies ungiinstige gegensoitige Ver- 
haltnis kónnton Linien ganz zum Verschwinden gebracht werden. —• 2. Die unter- 
suchten Substanzen sind keine wahren Verbb., sondern nur feste Lsgg.

Bei Unters. von Cu3P, wo das Yerhaltnis der Atome wieder 3 :1 , das der Quadrate 
der Atomzahlen aber 4 :1 , zeigte sich, daB der S trukturtyp ebenfalls der hexagonal 
dichtester Kugelpackung ist, daB ferner in  diesem Palle die bei den obigen Verbb. 
gesuchten Linien auftrcten, womit der 1. Grund seine Bestatigung findet. Wenn 
Cu3Sn u. Cu3Sb wahre Verbb. sind, dann lassen sich endgiiltigo Ergcbnisse iiber 
Elementarzelle u. Raumgruppe nur auf Grund von Róntgenunterss. an Einkrystallen 
erreichen. (Philos. Magazine [7] 4  [1927]. 1302—10.) G o t t f r i e d .

A. Schleede und E. Schneider, Das tetraedrische Kohlenstoffatom und die 
Krystalłstruktur des Pentaerythrits. (Vorl. M itt.) M a r k  u . W e is s e n b e r g  (C. 1924.
I. 158) legen ihrer Theorie iiber dio S truktur des Pentaerythrits die von Ma r t in  
(Neues Jahrb . f. Min. Beil.-Blatter 7. 1 [1890]) angegebenen Krystallklassc C  ̂v zu- 
grunde. Yff. wiederholen die Yerss. M a r t in s  u . erhalten in  den meisten beobachteten

bis 119.) G o t t f r i e d .

66 [1927], 73—102.) G o t t f r i e d .
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Fiillen Krystalle, welche an beiden Enden der tetragonalen Achse durch Rechtecke 
bcgrenzt sind, dereń lange Seiten senkrecht zueinander liegen. Lósungs- u. Atzverss. 
lassen keine Polaritat erkennen. Yff. halten aus diesen Griinden die Krystallldasse Cd 
nicht fiir richtig u. machen wahrscheinlich, daB die Eigensymmetrie S(, vorliegt. Das 
Mol. muB also tetraedr, gebaut sein u. kann ais experimentelle Stiitze fiir die geometr. 
Stereochemie von WEISSENBERG nicht mehr im  bisherigen Sinne herangezogen werden. 
(Naturwiss. 15 [1927]. 970—71. Greifswald u. Berlin.) Cr e m e r .

Sterling B.Hendricks, Die Molekularsymmetrie von Pentaerythrit. Wieder- 
holung der Raumgruppenbest. von Pentaerythrit. Ais Raumgruppe wurde <S',2 oder 
C£  gefunden. Die Symmetrie des Mol. C(CH2OH)4 ist entweder S t  oder C4. Es ist 
so eine sphenoide Anordnung der (CH20H)-Gruppen urn das zentrale Kohlenstoff- 
atom móglich. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 6 6  [1927]. 131—35.) G o t t f r i e d .

W. A. Caspari, Krystallographie einiger einfacher Benzolderivate. Die róntgeno- 
graph. Unters. einiger Bonzolderiw. ergab folgondcs: o-Phenylendiamin, monoklin 
prismat. (1 =  121° 10', b a t die Elementarkórperdimensionen a —  7,74, 6 —  7,56, 
c =  11,76 A u. 4 Moll. in der Basiszelle. Raumgruppe C2h*. — Das rhomb.-bipyra- 
midale m-Phenylendiamin h a t die Kantenlangen a =  11,97, 6 =  8,14 u. c =  23,61 A. 
Im  Elementarkórper sind 16 Moll. enthalten. Raumgruppe is t F^1. — K ir  das 
monoklin-priBmat. p-Phenylendiamin wurde gefunden a =  8,29, b =  5,93, c =  24,92 A; 
P — 112° 58' m it 8 Moll. in  der Basis. Raumgruppe C2ń2. Das also pseudotetragonal 
angegebenc o-Aminophenol erwies sieli ais rhomb.-bipyramidal m it den Dimensionen 
a 7,26, & =  7,71, c — 19,51 A; 8 Moll. im Elementarkórper. Raumgruppe 
Das rhomb.-pyramidale m-Aminophenol ha t dio Kantenlangen a .=  6,14, 6 = 1 1 ,1 0 , 
c = 8 ,3 8 , u. krystallisiert in  der Raumgruppe C2V*. In  der Basiszelle sind 4 Moll. 
nnterzubringen. Yon p-Aminophenol existieren nach den Verss. des Vf. zwei Modi- 
fikationen, eine stabilere a-Modifilcation aus A., W. oder Athylacetat u. eine weniger 
stabile fi-Modifikation aus Aceton. Die a-Modifikation is t der rhomb.-pyramidalen 
Klasse znzuteilen u. ha t ais Kantenlangen a =  8,25, & =  5,32 u. c =  13,06 A. Raum
gruppe C2/  m it 4 Moll. im Elementarbereieh. Die /J-Modifikation erscheint nahezu 
tetragonal, Laueaufnahmen deuten aber darauf hin, daB sie entweder rhomb.-bi
pyramidal oder pyramidal krystallisiert. Die bipyramidale Klasse is t jedoch dio 
wahrscheinliehere; in  diesem Ealle wiire die Raumgruppe F,,1, im anderen Falle C .,/. 
Messung der Kantenlangen ergab a =  12,07, 6 = 1 1 ,8 5  u. c =  5,82 A. 6 Moll. im  
Elementarkórper. Ferner bringt Vf. noch vergleichende Zusammenstellung einiger 
weiterer bis je tzt róntgenograph. untersuchter organ. Substanzen. (Philos. Magazine 
[7] 4 [1927]. 1276—85.) _ G o t t f r i e d .

W. H. Bragg, Bemerkungen uber die Krystallslruktur gewisser aromatischer Yer- 
bindungen. Nach kurzer Einleitung, in der Vf. iiber die bis je tzt vorliegenden Struktur- 
arbciten organ. Substanzen u. iiber die Moglichkeiten genauer Strukturforschung 
sprieht, behandelt Vf. im folgenden speziell die S truktur von Naphthalin, Anthracen 
u. dereń D eriw . Im  Falle des Naphthalins u. Anthracens nim m t man an, daB die 
Molekule m it ihrer groBten Ausdehnung entlang der c-Achse liegen. Wenn die Ringe 
irgendeine Almliehkeit haben m it der gewóhnlichen Schreibweise, dann muB eine 
gewisse Periodizitat in der Ycrtcilung der C-Atome entlang der c-Achse angenommen 
werden, die ihrerseits die relativen Intensitaten von Reflcxionen verschiedener Ebenen 
beeinflussen muBte. E tw a 130 wurden auf die Reflesionsintensitaten hin untersucht; 
hierbei ergab sich, daB Maxima der Intensitaten auftreten fur Flachen, dereń l =  4,02 
u. 8,07 war. Die Lange der c Achse von Anthracen is t 11,18 A. N u n ist 11,18/4,2 =  2,66 
u. 11,18/8,7 == 1,28. Dieso Zahlen sind aber sehr angenahert den W erten der zwei 
Periodizitaten im  Mol., wenn man annimmt, daB es aus drei aufeinanderfolgenden 
Ringen des Diam antgitters, namlich 2,52 u. 1,26 besteht. Das Mol. h a t also eine 
Form, die zwei Periodizitaten entlang der c-Aehse enthalt, von denen die eine doppelt 
so groB is t wic die andere. — Im  folgenden bespricht Vf. die S truktur von Naphthalin- 
tetrachlorid u. diesem ahnlich zusammengesetztc Substanzen. Die Elementarkórper
dimensionen des Naphthalintetrachlorids sind: a  =  7,88, 6 =  10,30, c —  14,20 A; 
j8 =  112° 40'. 4 Moll. im Elementarkórper. Es folgen ausfuhrliche Betrachtungen
iiber die Lage der einzelnen MóD. im Gitter. Ferner wurden noch untersucht a-Chlor- 
naphthalintetrachlorid, CSH3C1-C4H4C14, u. NapJithalintetrabromid; die entsprechenden 
Elementarkórperdimensionen sind in  obiger Reihenfolge: a  =  8,245, 6 =  10,1, 
c =  15,78 A; fi =  116° 12'; a =  10,75, 6 =  8,97, c =  13,25 A; jS =  112° 57'. 4 Moll. 
im  Elementarkórper. (Ztschr. Krystallogr. Minera!. 6 6  [1927]. 22—32.) G o t t f r .
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R. O. Herzog und W. Jancke, Vergleich von Rontgenogramm organischer Stoffe 
im  festen und fliissigen Zustand. Vff. yergleichen die DEBYE-ScilERRER-Aufnahmen 
tiniger organ. Krystallo m it den Róntgenogrammen ihrcr Schmclzen. Die Schmelzen 
■\varen in  sehr diinnwandigen Glascapillaren eingeschlossen u. wurden etwa 5— 10° 
oberlialb des Schmelzpunktes m it Hilfe eines ldeinen elektr. geheizten Ófcliens er- 
warmt. Untersucht wurden: Naphthalin, Diphenyl, Triphenylmethon, Besorcin, 
Brenzcatechin, Tliymól, Benzoesaure, Salicylsdure, Piperonal, Vanillin, Cumarin, 
Benzoylaceton, p-Toluidin, Formanilid, o-Chlornitrobenzol, m-Chlornitrobenzol, Menłhól, 
Eisessig, Laurinsaure, Pdbnitins&ure, Tripalmitin, Myristinsaure, Benisteinsaure- 
anhydrid u. Paraldehyd. Die Verss. ergaben, daB in der Nahe der starken Fliissigkoits- 
ringe immer entweder eine besonders starkę oder mehrere intensiye KrystalKnter- 
ferenzen lagen, jedoch nicht umgekehrt. Die amorphen Ringe lagen bei den unter 
suchten Stoffen durchschnittlich zwischen f) =  12—28°. Liegen amorphe Ringe 
in der Nahe des DurclistoBpunktes, so sind sie gegen die Krystallinterferenzen nacli 
auBen, liegen sie an der Peripherie, relativ nach imien yerschoben. (Ztschr. Physik
45 [1927]. 194— 99.) Go t t f r ie d .

P. Rosbaud, Rontgenographische Untersuchungen an Kautschuk und verwandlen 
Substanzen. Nacli gemeinsamen Versuchen m it E. A. Hauser. In  Fortsetzung der 
Unterss. von H a u s e r  u . M a r k  (C. 1926. I I .  2751) f in d cn  Vf. an ,,gefrorenem“ Kaut- 
schuk in ungedehntem Zustande deutliehe D E B Y E -SC H ER R E R -Interferenzcn; bei ein- 
seitiger starkerer D eh n u n g  wird ein Punktdiagram m  erhalten. D u rc h  Envarmen auf 
40—50° geht der Kautschuk wieder in den „gequollenen“  Zustand iiber, man erhalt 
nur einen amorphen Ring. Balata u. Guttapcrcha sind im gefrorenen Zustand bei 
Zimmertemp. kaum dchnbar; bei hoheren Tempp. lassen sie sich, wie Verss. von Miedel 
zeigten, auszielien, man erhalt dann Faserdiagramme; die Identitatspcriode i s t  fiir 
Balata u. Guttapercha gleicli (9,35 A). D e r Elcmentarkorper i s t  sicher klein (2—8 Mole
kule) — Kautschuk, der nach H . F e u c h t e r  (C. 1927. I .  953. 2483) ,,gereckt“ is t ,  
is t wcitcstgehcnd anisotrop u. zeigt naliezu quantitative Orientienmg der Teilchen. 
E r ist weitgehend yerfestigt u. zeigt ReiBwerte bis zu 20 kg/qmm. Ahnlich verfestigt 
sind Balata- u. Guttapercha. SchlieBlich werden Verss. an PuM M ERERschen Kautschuk- 
fraktionen erwahnt, die fiir Sol-, G!el- u. Totalkautschuk in  gedehntem Zustand eben- 
falls Kautschukinterferenzen ergaben. (Ztschr. Elcktrocliem. 33 [1927]. 511— 13. 
Esehborn a. T ., Kolloidchem. Lab. d. Metallbank u. Metallurg. Ges.) K l e m m .

G. W. Stewart, Bontgensłrahlenzerstremmg in Fliissigkeiłen: gesdltigte normale 
Fettsauren, Isomere von primaren normalen Alkoliolen w id  normalen Paraffinen. Die 
von Roger M. Morrow an den 11 Fettsauren von Ameisen- bis Undecylsaure erhaltenen 
Ergebnisse entspreehen den friilier m it primaren n. Alkoholen (C. 1927. I I .  371. 2437) 
erhaltenen. Es wurden zweierlei Abstande dureli die Anwendung des Gesetzes yon 
B r a g g  festgestellt, yon denen der eine Abstand, der der Kohlenstoffketten yoneinander, 
fiir die Sauren yon mehr ais 5 C-Atomen 4,55 A betrag t [iibereinstimmend m it den 
Messungen yon A d a m  (C. 1923. I . 270) an Oberflachenhautchen], wahrend der longi- 
tudinale Abstand linear m it der C-Kette wiichst, wobei die Zunahme 2 A fiir je 2 C-Atome 
betragt, von denen je eines den beiden assoziiertcn Moll. zugehórt. Aus Diclitemessungcn 
wird geschlossen, daB aucli hier immer Doppelmolekiile m it assoziierten COOH-Gruppen 
in den K etten liegen, wobei die die Carboxylgruppen enthaltenden Ebenen nicht senk- 
rccht zur Kettenlangsrichtung orientiert sind. — M it E. W. Skinner wurden 9 Isomere 
von prim aren n. Alkoholen untersucht u. m it den entsprechenden n. Alkoholen ver- 
gleichen, 1 Isomeres des n-Butyl-, 5 des n-Amyl-, 1 des n-Hexyl- u. 2 des n-Heplylalkohols. 
Es liegt ein ausgcsprochener Unterschied zwischen der Róntgenstrahlenzerstreuung 
eines normalen Alkohols u. seiner Isomeren vor. Die Ankniipfung yon CH3 ais Seiten- 
kette andert den ,,Durchmesser“ um 0,6 A u. eines OH um 0,4 A. Anfiigung von CH;i 
u. OH an dasselbe Atom der K ette  vergrijBert den Durchmesser aber nur um  0,65 A. 
Der gemessenc ,,Durchmesscr“ des Mol. is t ein Mittelwert. Beim Di-n-propylcarbinol 
yergroBert die Seitenankniipfung des OH den Durchmesser in der einen Richtung um 
0,45 A u. in  der anderen gar nicht. Doppelmoll. m it assoziierten OH-Gruppen bestehen 
nur, wenn das OH-Atom sieh ani letzten oder yorletzten C-Atom befindet, sonst kommt 
nur je 1 Mol. fiir jeden longitudinalen Abstand in  Frage. -— An Paraffinkohlenwasser- 
stoffen wurden Pentan (Isomerengemiscli?), n-Hexan, n-Heptan, n-Octan, n-Nonan, 
Decan (Isomerengemisch?), n-Dodecan, n-Tetradecan u. n-Pentadecan untersucht. Die 
Ionisationszeratreuungskurye zeigt hier nur e in  Masdmum an s ta tt 2 wie bei den Alko
holen u. Fettsauren. Die longitudinalen Molekularkrafte konnten hier also keine so



C40 A t o m s t r u k t u r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .  1928, I.

gleichfórmige longitudinalo Anordnung erzwingen wio bei den anderen Verbb. Das 
einzige Maximum liegt bei jedem 11. Paraffin an derselbcn Stelle u. gibt einen seit- 
lichen Abstand der Moll. von etwa 4,6 A an. In  6 der 9 Fiille yermindert sich die Zer- 
streuungsintensitat beim Herankommen an 0° nieht, welche Erscheinung nocli un- 
erklart ist. Nimmt man entsprechend den Messungen an festen ICórpern die Lange 
des C-Atoms in  der K ette m it 1,3 A u. die Lange des H-Atoms m it 1,0 A an u. errechnet 
man das von einem Mol. angcnommenc Vol. aus dem Prod. aus dem seitlichen Abstand 
mai der molckularen Lange, so sind die fiir die 7 n. Paraffine erhaltenen Dichtewerte 
innerhalb weniger ais 4%  m it im M ittel 2°/0 richtig. Bcim n-Pentadecan u. n-Tetradecan 
wurden 2 weitere aber schwachc Maxima in  den Zcrstreuungsintensitatskurven ge- 
funden, denen Abstando yon 2,1 u. 1,23 A entsprechen. Auf die Annalicrung dieser 
Werte an dic beim Diam ant gefundcnen von 2,0 u. 1,26 A wird hingewiesen. (Proceed. 
National Acad. Sciences, Washington 13 [1927]. 787—89. Univ. of Iowa.) B e h r l e .

C. G. Darwin, Die freie Bewegung in  der Wdlenmechanih. Vf. diskutiert n ach  
einer Erlauterung der Anwendung der Wellenmeelianik auf nichtstationiire Systeme, 
folgende Probleme: dio freie Bewegung eines Elektrons ohne EinfluB iiuBerer K rafte, 
in gleichfórmigen elektr. u. magnet. Feldern, in einem Atom, die Bewegung eines Atoms 
in  einem g leichfórm igen  m ag n e t. Feld, den S t e r n -GERLACH-Effek t, die Bewegung 
des Kreiselelektrons. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 117 [1927]. 258 
bis 293.) R. K. Mu l l e r .

R. N. Ghosh, Die Abhangigkeit des Ionisatiotispolentials der Elemenłe von ihrer 
Eiektronenstrukłur. Berechnung der Ionisationspotentiale V  der Element© von H  bis 
Ga aus spektroskop. Daten im AnschluB an das Strukturdiagram m  von Sa k a  u. R a Y 
(0. 1927. II. 212) zeigt, daB V zwischen B u. Ne, Al u. Ar, Sc u. Ni kontinuierlicli m it 
der Ordnungszahl steigt. Der Ausfiillung von Unterniveaus entspreehende Neben- 
Maxima, wie sio das Ma in s m it h -S t o n e r s c Iic Sehema rorsieht, treten nieht auf. Ein- 
gehende Diskussion der benutzten z. T. unsicheren W erte im Original. ( Quarterly Journ. 
Indian chem. Soc. 4 [1927]. 423—30. Allahabad [Indien], Univ.) K r u g e r .

S. C. Bis was, Bedeutung des minimalen Ionisałionspołentials von Gasen in  Be- 
ziehung zu ihren Molekularvolumina. (Vgl. O. 1927. II . 375.) Fiir eine Reihe von Gasen 
u. Dampfen (H2, Edelgase, CO, 0 2, C2H.„ F 2, Cl2, H01, W., N II3, CH„ NO, S-Dampf, 
S 0 2, 0 0 2, N ,0 , CS2) ist das Prod. aus dem minimalen Ionisationspotential u. dem 
Mol.-Yol. innerhalb 5—6%  konstant. Vf. zeigt, daB dies m it den Vorstellungen von 
L a n g m u ir  (C. 1920. I. 356) iiber die S truktur der Elemente u. Verbb. in Einklang 
stcht. (Quarterly Journ. Indian chem. Soc. 4 [1927]. 441—47. Lahoro, D. A. V. 
Coli.) " K r u g e r .

Erich Pietsch und Gertrud Wilcke, lonisierungsspannung von Methan. Dic 
in der L iteratur bisher vorliegenden W erte fiir die lonisierungsspannung des CH, lassen 
keino eindeutigo Entscheidung iiber den krit. Absolutwert zu. G rim m  entscheidet sich 
bei seinen Betrachtungen iiber den Hydrid-Verschiebungssatz fiir den W ert 9,5 Volt, den 
H u g h e s  u . D i x o n  (Physieal R ov . [2] 10 [1917]. 495) angeben. Dio starkę Ahnliehkeit 
von Kr u. CH., liiB t jedoch auf eine Ahnliehkeit der W erte fiir die lonisierungsspannung 
des CH, u. des K r sclilieBen. —- Die Neubest. der lonisierungsspannung des CH., er- 
fo lg t in  einer n a h e r  skizzierten V ersu ch san o rd n u n g  n a ch  der LANGMUlRschen B letliode 
durch Aufnahme der Stroni-Spannungs-Kurven in  strómendem CH.,. Infolge der an 
der Gliihkathodc erfolgenden heterogenen katalyt. Zcrs. d es CH4 gemaB der Gleichung 
CH., =  C -|- 2 H 2 erscheinen auBer den Potentialen des CH4 die des Wasserstoffs. Ver- 
gleicli der Strom-Spannungs-Kurven in strómendem, nur teilweise zersetztem CH4 u. 
in vollstandig zersetztem CH., — also in Wasserstoff — lassen eindeutig die CH4-I’oten- 
tiale neben den Wasserstoffpotentialen erkennen. Ais Bezugspotential wird die Icni- 
sierungsspannung des H-Atoms m it 13,59 ±  0,1 V gewahlt. Folgende krit. Potentiale 
werden bestim m t: 11,14 ±  0,1 V : erste Anregung der H 2-Molekel; 12,49 ± 0 ,1  V : k r i t .  
Potential der H,-Molekel; 14,58 ±  0,05 V : lonisierungsspannung der CH.,-Molekel; 
15,40 ±  0.05 V : Zcrfallsschwello der CH4-Molekel; 16,29 ±  0,07 V: Ionisierungsspan- 
nung der H 2-Molekel; 18,22 ±  0,18 V : Dissoziation der H 2-Molekel -)- Ionisation eines 
H-Atoms. Dic Ionisation des CH4 ist also n ieht von der Zers. der CH.,-Molekel be- 
gleitet. Spaltung von C H 4 erfolgt erst bei 15,40 ±  0,05 V, einem Wert, der sich in 
bestor Ubereinstimmung m it dem auf anderem Wege bestimmten von 369 kcal =  15,7 V 
fiir die homogene Spaltung der CH,-Molekel befindet u. auch durch die friiheren Unterss. 
von G.-M. S c h w a b  u . P i e t s c h  (C. 1926. I I . 2765) g e s tii tz t  wird. — Nimmt man 
primare Bldg. von II^-Toncn u. Dissoziation der H 2-Molekel ais gekoppelten Yorgang
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a n, so ergibfc sich unter Benutzung des fiir Hj+ in Ansprueli genommenen Potentials 
von 18,22 r t 0,18 V u. der Ionisierungsspannung von H->-H+ fiir die Dissoziations- 
arbeit der ~II„-Molekel der W ert von 4,63 ±  0,18 V =  106,7 ±  4 kcal, in  guter 
Ubereinstimmung m it den von B o d e n s t e in  u . J u n g  (C. 1 9 2 6 . i i .  547) u. W it m e r  
(C. 1 9 2 6 . II . 1619) gegcbenen Daten. (Ztsclir. Physik 4 3  [1927]. 342—53. Berlin, 
Ulliv.) PlETSCH.

H. W. B. Skinner und E. T. S. Appleyard, Uber die Erregung polarisierten Lichtes 
durch Eleklronenstop. I I .  Quecksilber. (I. vgl. C. 1927. I. 231.) Mit Elektronen von 
9—200 V Gesehwindigkeit werden Hg-Linien erregt u. ihr Polarisationsgrad photometr. 
bestimmt. Die Polarisation, wenn eine solclie crfolgt, kann sowohl m it einem elektr. 
Ycktor parallel der Elektronenrichtung, wie auch senkrecht dazu erfolgen. Das Polari- 
sationsmaximum wird im allgemeinen bei einigen Volt iiber der Erregungsspannung 
erreicht. Bei hohen Elektronengeschwindigkeiten t r i t t  meist Polarisationsumkehrung 
ein. Die verscliiedenen Wrkgg. werden aus der Dynamik des StoBprozesses erklart. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 117 [1927]. 224—44.) R. K. M u l l e r .

Allan C. G. Mitchell, Fluorescenz in  Gemischen von Ammoniak und Quecksilbcr- 
dampf. D ic k in s o n  u. M it c h e l l  (C. 1927. I. 2037) hatten bei Verss. uber die Zors. 
von NH3 durch angeregten Hg-Dampf beobachtet, daB eine griine Fluorescenz auftrat, 
u. daI3 die Resonanzstralilung 2537 A zur Erzeugung dieser Fluorescenz notwendig 
war; sie erwies sich aus zusammengesetzt aus ciner diffusen Bandę etwa bei 5100 A 
u. einer zweiten bei 3370 A. Wie Untcrss. in der friiher angegebenen App. zeigten, 
treten  beide Banden nur auf, wenn angeregte Hg-Atome vorhanden sind. Die Intensitat 
der ultrayioletten Bandę wechselt m it dem NIL, u. H„-Druck in  derselben Weise wie 
die Zersstzungsgeschwindigkeit von sensitisiertem NH3, so daB anzunehmen ist, daB 
angeregte NH3-Molekule fiir Emission u. Zers. verantwortlich sind. R a y l EIGH ( 0 .1926.
II . 1371) u. H o u t e r m a n n s  (C. 1927. I. 2510) haben in  destilliercndcm Hg ebenfalls 
Banden bei 3370 A beobachtet, jedoeh is t ein Zusammenhang m it den hier bcobachteten 
Erscheinungen nicht ersichtlieh. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2699—2703. 
Pasadena, California.) K.LEMM.

D. K . JovanoviĆ, tJber die calorimetrisclie Methode zur Bestimmung des Massen- 
absorpiionslcoeffizienten der (3-Strahlen des Badiums. Vf. miBt die Absorption der a- 
u. /3-Strahlung des Ra in  verschiedenen Stoffen wie Al, Cu, Pb durch calorimetr. Mes- 
sung der Erwarmung dieser Stoffe. E r findet das Warmeaq_uivalent der /i-Strahlen 
von 1 g R a zu 13,4 cal/Stde., der W ert fiir a-Stralilen is t 129 cal/Stde. Der mittlere 
Massenabsorptionskoeffizient n/g — 51,02 oder wenn man 2 verschiedcne Gruppen 
von /i-Strahlen unterscheidet /i /q =  73,8 u. n"\o  =  19,5. (Archiv Hemiju Farmaciju 
Zagreb 1 [1927], 206— 12.) '  " T o m a SCHEK.

stjepan Mohorovieić, Die Radioaktivitdt und Temperatur des Inneren der Erde 
und des Mondes. Vf. gibt auf Grund der Warmeentw. durch die radioakt. Vorgange 
eine Zusammenstellung der hierdurch fiir das Innere der Erde u. des Mondes zu cr- 
wartenden Tempp. in  2 Tabellen fiir dio verschiedenen Schichten der beiden Welt- 
kórper. Auffallend sind die groBen u. sehr rasch steigenden Tempp. fiir das Mond- 
innere, welehe nach Annahme des Vf. auf den K-Geh. der Gestcine zuruckzufiihren 
sind u. die durch die Kraterbldg. des Mondes angezeigten vulkan. Vorgange plausibel 
machen. Vf. yergleicht seine Ergebnissc m it den aus Gesehwindigkeitsmessungen 
der Erdbebenwellen erhaltenen u. findet befriedigende tJbereinstimmung. (Archiv 
Hemiju Farmaciju Zagreb 1 [1927]. 226—36. Zagreb.) TOMASCHEK.

Karl Przibram, Nachtrag zu der M itteilungi „Verfdrbung und Luminescenz durch 
Becąuerelstrahlen. I I . “ (Vgl. C. 1 9 2 7 . II . 2737.) U nter Beriicksichtigung von Neu- 
bestst. der K onstanten der VAN!T H O F F sch en  G le ichung , die fiir die Dunkelrk. der 
labilsten Yerfarbungszentren des Steinsalzes ais giiltig befunden wurde, werden friiher 
gegebene D aten umgerechnet. (Ztschr. Physik 4 4  [1927]. 542. Wien.) L e s z y n s k i .

L. MySSOWSky und P. Tschishow, Spuren der a-Teilchen in  dicker Bromsilber- 
Gelalineschicht der pholographisćhen Platten. Vff. untersuchen die Spuren einzelner 
a- Teilchen auf photograph. Emulsionen in  Schichtdicken von iiber 50 /(. Die meisten 
Spuren erscheinen ais geradlinige Punktreihen. Vereinzelt werden gebrochene Spuren 
m it Ablenkungen bis zu 90° u. Gabelungen gefunden. Die Existenz dieser Ablenkungen 
u. Gabelungen kann durch stereoskop. Aufnalimen sichergestellt werden. M it den 
untersuehten P latten  ist eine kontinuierliche Registrierung der a-Strahlenemission 
móglich. (Ztschr. Physik 4 4  [1927]. 408—20. Leningrad, Radiuminst.) L e s z y n s k i .
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A. Becker, t)ber den Durchgang langsamer Kathodenstrahlen durch MetaUe. 
Schickt man langsame Kathodenstrahlen (Geschwindigkeit <  4500 Volt) durch 
diinnste Ari-Eolien, so lassen sich die austretenden Elektronen in  4 Gruppcn ordnen: 
a) Sekundarelelctronen, dereń relativer Anfceil m it abnehmender Strahlgeschwindigkeit 
zuniichst bis zu einem bei ca. 500 Volt gclegenen Maximum von iiber 98% waclist, 
um darunter wieder abzunelimen. Wahrscheinlichstc Geschwindigkeit, unabhiingig 
von der Primargcschwindigkeit, ca. 2 Yolt. b) Primarelektronen m it allcn Geschwindig- 
keiten zwischen nahe Nuli u. einem bestimmten Hochstwert. Bei groBerer Schicht- 
dickc felilcnd. c) Elektronen eines bestimmt ausgewiihlten, scharf begrenzten Gc- 
sehwindigkeitsgebiotes. Ih r Auftreten ist wahrscheinlich an eine bestimmte, noch 
unaufgeklartc molekularc S truktur einzelncr Stellen der Folie gebunden, da sio hiiufig 
m it d  zusammen auftreten. d) Unverzogcrte Primarelektronen, bei groBer Primiir- 
in tensitat zu beobacliten u. wolil auf Durchlocherung der Schicht zuriickzufiihren. — 
Die Absorption der Metallc is t fiir langsame K athodenstrahlen im Yergleich zu Luft 
erheblich kleiner ais massenproportional; der Geschwindigkeitsverlust hiingt in 
ahnlicher Weise von dor Geschwindigkeit ab wie derjenige der a-Strahlen. — Auch 
Au- u. ^4i-Folicn wurden untersucht; die von H a r t ig  behauptete Durchliissigkeit 
von 2—4 // dicken liomogenen Al-Schicliten fiir langsame Kathodenstrahlen wird 
bestritten. (Ann. Pliysik [4] 84 [1927]. 779—806. Heidelberg.) M a r s s o n .

F. K. Riclltmyer, Einige Bemerkungen zur klassischen Theorie der Absorption 
und Refrąkłion von liónlgenstraMen. Tlieoret. Betrachtungen iiber das Problem der 
Absorption n. Beugung von Rontgenstrahlen. (Philos. Magazine [7] 4 [1927]. 1296 
bis 1302.) G o t t f r i e d .

R. Forster, Anomale Dispersion im  Bónigengebiet. Vf. bestimm t den Brechungs- 
exponenton von Rontgenstrahlen im Gebiet einer Absorptionskante nacb der Methode 
der Totalreflexion u. findet ein von der Theorie von L o r e n t z  u . von der von K a l l -  
m a n n  u. M a r k  (C. 1927. I. 3053) abweichendes Verh. Der Brechungsindex verlauft 
normal bis sehr nahe an die K ante u. springt in  der K ante selbst um einen gewissen Bc- 
trag. (Naturwiss. 15 [1927]. 969—70. Ziirich, Techn. Hoclisch.) CREMER.

Friedrich Vierheller, Die Qualitat und Quantitdt der Ronigenstreusiraldung des 
1 fassers. Vf. m i6t unter Abblendung der Prim arstrahlung die Róntgenstreustrahlung 
in W. fiir sich durch Best. der mittleren Wegliinge mittels Ionisationsstromen. Je 
groBer das Vol. des Streumcdiums, desto starker is t die Verschiebung der m ittleren 
Wellenlange nach dem weichercn Gcbiete zu. Das vorausgesagte Energicmaximum 
wird in etwa 1 cm Tiefe, fiir die Strcustrahlung allein in  3 cm Tiefe gefunden. Es waehst 
m it dem durchstrahlten Vol. An allen Stellen m it Quantitatsmaximum t r i t t  Qualitats- 
minimum auf. Die Q ualitat der Streustrablung innerlialb des Zentralstrahles bleibt 
wesentlich hinter der des Primarstrahlenbiindels zuriick. Aus der bekannten Qualitiit 
bei einem ausgesparten Vol. liiBt sich die fiir ein anderes Vol. bei derselben Tiefe be- 
reehnen. (Pliysikal. Ztschr. 28 [1927]. 745— 57. Buenos Aires.) R. K. Mu l l e r .

R. W. James und Elsie M .Firth, Bonlgenuntersuchung der Warmebe.wegv.wjen der 
Atome in  einem Steinsalzkrystall. Es w ird das Intensitatsverhiiltuis der an Steinsalz 
bei Zimmertemp. u. der Temp. der fl. Luft reflektierten Rontgenstrahlen untersucht; 
Die gefundenen W erte entsprechen der Theorie von D e b y e  u . W a l l e r .  Aus der 
Best. des Absolutwertes der integrierten Reflexion an der (200)-Ebene u. dem Yergleich 
m it anderen Ebenen werden die „atom aren Streufaktoren“ fiir Na u. Cl boi 0,86, 290 u. 
900° absol. abgeleitet. Die Verteilung der Elektronen in den (111)-Ebenen bei ver- 
schiedenen Tempp. wird berechnet u. aus der Verbreiterung der Spitze der Verteilungs- 
kurve die Amplitudę der Atomschwingungen gescliatzt zu 0,20 A bei 290° absol., 
0,58 A bei 900° absol. im  Mittel, Werte, dio auch durch Naherungsreclinung bestiitigt 
werden. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 117 [1927]. 62— 87. Manchester, 
Univ.) R. K. M u l l e r .

Ivar Waller und R. W. James, tlber die Temperalurfaktoren der BdntgenslraMen- 
reflexion fiir Natrium  und Chlor im Steinsalzkrystall. Aus den Messungen von J a m e s  
u. F i r t h  (vorst. Ref.) werden die Temp.-Koeffizicnten /] der W ALLERschen Formel 
(C. 1927. II . 900) bestimm t zu 5,8 • 10-21, daraus ergibt sich die Schwingungsamplitude J\I 
( =  ]/M'2) fiir Na zu 0,242, fiir Cl zu 0,217 A unter Bcriicksiohtigung der Nullpunkts- 
energie. Die Formel yon W a l l e r  fiir die Temp.-Koeffizienten wird zwischen 86 u. 
500° absol. durch den Vers. bestatigt, wenn fiir die Schwingungsamplituden der zwei 
Atomarten yerschiedene W erte eingesetzt werden. (Proceed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 117 [1927]. 214— 23.) R . K . M u l l e r .
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Lowell M. Alexander. U ber die Absorption der Hontgenstralilen und die Melirfacli- 
ionisation der Atome. Vf. h a t mittels Mo-Strahlung dic Absorptionskoeffizienton von 
Al u. Cu gemessen. Die grapli. D arst. der linearen Abliangigkeit des Massenabsorptions- 
lcoeffizienten n/g  von )? zeigt fur Cu einen Knick (K  /C-Knick) bei /  =  0,628 A. 
Die entsprechendo Darst. der Messungen anderer Autorcn an anderen Metallen zeigt 
gleiehartige IOiicko z. B. bei Mo (332 A) u. Fe (0,738 A) fur dio /f-S trahlung. Das 
gleiche gilt fur Ni, Zn, Ag, Sn, W, P t  u. Au bei jeweils versehiedenen Wellenlangen. 
F ur L- u. ilf-Strahlungsmessungen finden sieh ahnliclie Knioke. Zwisehen den Ęuergie- 
niyeaus der K-K'-TZmcke u. der Atomnummer bestclit eine lineare Bezieliung.
Das Vorliandensein der 7f-/f'-IĆnicke ergibt, daB dio lineare Bezieliung zwisehen 
/i/q u. /? exakt jeweils nur innerhalb begrenzter Wellenliingenbereiehe gilt; dem trag t 
Vf. Reehnung durch Modifikation des allgemeinen Absorptionsgesetzes. Dor Knick 
wird ais der Punkt einsotzender Doppelionisation gedeutet, d. h. ais der Punkt, in 
dem dio eingestrahlte Energie gerado hinreieht, zwei JT-Elcktronen in einem Einzel- 
ak t loszulósen. (Philos. Magazine [7] 4 [1927]. 670—81. Cineinnati, Univ.) K y r o p .

F. Hund, Fortschritle der Systematik und TJicorie der Mólekelspeldren. tlbersiclit 
iiber die Arbeiten der letztcn  Jahre. 1. System atik: M ultipletts, Valenzelektronen, 
Systematik der Feinstruktur (Modeli); 2. Quantenmechamk der Mol.-Spektren: Kern- 
bewegung, Elektronenbewegung, Termbereehnungen, gleiche Korne. (Physikal. Ztschr. 
28 [1927]. 779—84. Gottingen.) R. K. Mu l l e r .

Ivar Waller, Zur Frage der VeraUgemeinerung der Krcimers-Heisenbergsclmi 
Dispersionsformel fiir kurze ]Vellen beim Mehrelektro?ienproblem. Es wird eine nono 
Dispersionsformel aufgestollt, die fiir lange Wellen in dio gewohnliche K r a m e r s -  
HEiSENBERGsche Formel ubergeht. (Naturwiss. 15 [1927]. 969. Kopenliagen.) C r e m .

A. M. Taylor und E. K. Rideal, Einige Interferenzeffekte im  nahen Ultrarot. 
(Vgl. C. 1927. I . 237.) Bei Unters. diinner K rystallplattchon im U ltrarot wird ge- 
wohnlieli der Logarithmus des Verlialtnisses der Intensitaten der Einstrahlung zu 
der der Ausstrahlung unter Besclirankung auf schmale Freąuenzbereiclie ais ein Ma fi 
fiir den Absorptionskoeffizienton daselbst betrachtet. Dio Yff. zeigen theoret. u. 
experimentell, daB ein (geringer) unm ittelbarer EinfluB der Plattendicke besteht, 
sowie ein gróBerer, m ittelbarer durch Interferenz. Letzterer kann soweit gehen, 
daB eine Anzalil bisher Kombinationsbanden zugeschriebencr Bandcn dadurch ihre 
Erldarung finden konnen. Die Messungen wurden an Calcitplattchen, senkreelit 
zur opt. Aehse geschnitten, d. li. in  Achsenrichtung durchstrahlt, ausgefiihrt. In 
die Intensitatsbeziehung J a/J 0 geht die Plattendicke ein. Ja/Jo  a ŝ Eunktion der 
Wellenlange 1, dargestellt, ergibt eine K urve m it oinem Minimum oder mehreren, 
die Maximalwerten der Absorptionskoeffizienton ą entsprechen, m it diesen aber nur 
bei groBeren Plattendickcn zusammenfallen. D. h. die Maxima der Absorption ver- 
sehieben sieh etwas m it der Plattendicke. Am Beispiel des Calcits wird auch der 
Interferenzeffekt ais tlrsaohe von Scliwanlamgen von ./fi/ J 0 in  Gebieten fern von 
Absorptionsbanden gezeigt. Die dort gefundenen wellenfórmigen Schwankungen 
von J dIJ 0 ais Funktion der Wellenlange erweisen sieli ais Interferenzeffekte, da die 
Differenzen der Wellcnzalilen aufeinanderfolgender Minima gleich einer Konstanten, 
getoilt durch den Brechungsindex, sind. (Philos. Magazine [7] 4 [1927]. 682—88. 
Cambridgo.) KYROrOULOS.

J. Stuart Foster, Anwendwig der Quantenmechanik auf den Starkeffekt bei Helium. 
(Vgl. C. 1927. I. 2508.) Die Versehiebung der He-Komponenten in  Feldern von 
83 000— 100 000 V/cm w ird gemessen u. unter Anwendung der Stórungstheorio der 
(Juantenmeclianik in  guter tjbereinstim m ung berechnet. (Proeeed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 117 [1927]. 137—63.) R, K. M u l l e r .

C. Mihul, Ober die Struktur des O Il-Spektrums. (Vgl. C. 1927- I I . 1669.) Tabellar. 
Darst. einer Reihe neuer M ultipletts. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 937 
bis 939-) K l e m m .

Georges Vaudet, Funkewpektren des Chlors und des Broms im Schumanngebiet. 
Vermittels eines Yakuumspektrographen wurdc das Funkenspektrum  des Chlors u. 
Broms zwisehen 2250 u. 1300 A aufgenommen u. dic Linien m it ihren Wellenlangen 
u. Intensitaten in  Tabellen zusammengestellt. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 
[1927], 1270—72.) E n s z l i n .

W. Ryde, Das Spektrum von Kohlenstoffbdgen in  Luft bei hóhen Strmndichten. 
\ on m it CaF, gekernten Kohlen in  Luft wurden Starkstromspektren aufgenommen.
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Es wurden darin  die Spektren von neutralem C, K, O u. H  u. einige Linien des roten 
Ar-Spektrums gefunden. Von N I, O I  u. C I  wurden iiber 50 neue Linien entdeckt, 
efrwa ebcnsoviele konnten nicht identifiziert werden. Die Swanbanden treten zwar 
sta rk  am positiven K rater auf, n icht aber im Bogen, sie kónnen in  diesem jcdoch 
schwach erzougt werden durch einen darauf gerichteten H 2-Stroni, starker m it Leuclit- 
gas. Ile-Linien wurden nicht gefunden, die von B e l l  u . B a s s e t t  (Science 56 . 512 
[1922]) gefundenen werden G I, N I  u. O 1 zugeschrieben. (Proceed. Roy. Soc., London. 
Śerie A. 1 1 7  [1927], 164—82.) R. K . M u l l e r .

Gerhard Herzberg, Uber die kontinuierlichen Spektren des Wasserstoffs. Mit 
Hilfe der elektrodenlosen Ringentladung gelingt es Vf., das Grenzkontinuum der Balmer- 
scrie in  Emission zu erhalten. Es schlieBt sich bzgl. In tensitat kontinuierlich an die 
Serie an. Bemerkenswert ist, daB es ein Stiick noch in  die Serie hineinreicht. In  der 
•selben Anordnung w ird auch das gewóhnliche Kontinuum des Wasserstoffs erzeugt 
u. beobachtet. Sein Intensitatsverhaltnis zum Viellinienspektrum is t druckabhangig, 
ebenso die langwellige Grenze. Vf. findet eine m it allen Beobaelitungen yertragliche 
Deutung, indem er die Emission des Kontimiums dem Zerfall des H 2+-Ions zuschreibt. 
(Physikal, Ztschr. 2 8  [1927]. 727—28. Darmstadt.) Cr e m e r .

H. Deslandres, Beitrag zu den Untersucliungen iiber das N  ebenspektrum des Wasser
stoffs und aucli iiber andere Spektren. Das 2. oder Nebenspektrum des Wasserstoffs 
wird durch den elektr. Funken von H-haltigen Gasen ausgesandt u. besteht aus zahl- 
reichen Linien, die sich in  Serien zu jo 3 ordnen lassen. Wie Vf. friiher (C. 1 9 2 6 . I. 
1367) gezeigt hat, gilt fiir die starkste Linie in  jeder Gruppe r — q- 1 0 6 2 ,5 /r-s, wobei 
qxx. r ganze Zahlen sind u. s die Zahl der Atome im Molekuł bedeutet. F ur den Wasser- 
stoff gibt s — 3 die Beobachtungen recht gut wieder, fiir einige schwachere gilt s — 2.
— Das Spektrum der ultrayioletten Banden, die mail dem Wasserdampf zusehrieb, 
liiBt sich m it s =  2 darstellen, diirfte also, -wie aucli R i e s s  1914 annahm, dem 0 2zuzu- 
schreiben sein. — Eiir das von S p o n e r  (C. 1 9 2 7 . II. 1435) aufgefundene Absorptions- 
spektrum  des Stickstoffs g ilt ebenfalłs s =  2. — Die 4 m arkanstesten Linien des 
auBersten ultrayioletten Linienspektrums des Stickstoffs (nach L y m a n ) sind eben- 
fałis angenahert Multipla yon 1062,5. — Die theoret. Bedeutung der Konstanten 
1062,5 is t noch nicht aufgeklśirt. (Compt. rond. Acad. Sciences 1 8 5  [1927], 905 
bis 909.) K l e m m .

A. Fowler, Der Ursprung des Nebełspektrums. Vf. stiitz t die A nskht v o n B 0 W E N
(vgl. C. 1 9 2 8 . I. 297), daB die Nebellinien verbotene Kombinationen der Terme von 
ionisiertem Sauerstoff u. Stickstoff O™, On  u. N11 darstellen. Die Unterss. des Vfs. 
uprechen besonders fiir O111 ais Ursprung der Nebellinien, dic von Cr o z e  u . M i h u l  
(C. 1 9 2 8 . I . 158) fiir 0«. (Naturę 1 2 0  [1927]. 582—83. 617. South Kensington, Coli. 
of Science.) E . J o s e p h y .

H . Schiiler und K. W urm , Uber die Struktur der JResonanzlinie des Li-Bogen- 
spektrums 6708 und die Frage des Isotopieeffektes beim L i. Es wird die S truktur der 
Li-Resonanzlinie 6708 untersucht u. eine schwaehe nach ro t gelagerte d ritte  Kom
ponentę gefunden, die von der langwelligen Komponentę des normalen Dubletts 
um etwa den D ublettabstand (A X =  0,15) verschoben ist. Vff. vermuten, daB die neue 
Linie dio eine Komponente des Li„-Dubletts ist, wahrend die andere m it der schwachen 
Komponentę des Li7-Dubletts zusammenfallt. Das dem Mischungsverlialtnis der Iso- 
topen (Li7: Lic =  16: 1) cntsprechende Intensitatsverhiiltnis scheint vorhanden zu 
sein, soweit mail es bei der leichten Umkehrbarkeit der Linien nachweisen kann. 
{Naturwiss. 1 5  [1927]. 971—72. Berlin-Potsdam.) C r e m e r .

B . Venkatesachar, D ie Dampfdichte im  Quecksilberbogen und die relatiren Intensi- 
tiiten der ausgestrahlten Spektrałlinien, unter besonderer Beriicksichtig-ung der verbotenen 
Linie 2270 . Die Intensitatsanderungen der Hg-Linien m it der DD. im Bogen werden 
zwischen 0,1 u. 2 mm Druck u. m it Stromdichten von 1,5—4 Amp./qcm untersucht. 
Die Linien m it m  <  5 werden durch Herabsetzung der DD. in  ihrer absol. In tensitat 
Ycrstiirkt, die Linien 6 geacliwacht. Es wTird  dies ais Einw. unelast. StoBe zwischen 
erregten Atomen niederen Energieniveaus u. Atomen von n. therm . Energie gedeutet, 
die prak t. nur fiir die hoheren Serienglieder in  Betracht kommt. Die Linie 2270 yerhiilt 
sich wie die anderen niederen Serienglieder. Der Intensitatszuwachs schwankt zwischen 
15°/o (bei A 5461, 4358, 4047) u. 40°/o (A 4916). Die Funkenlinien des Hg-Bogens ver- 
halten sich bei Erniedrigung der DD. yerschieden bzgl. der Intensitatsanderung, keine 
Anderung oder eine Yerstarkung erleiden z. B. die Linien 2847,8, 2262,4, 2260,4, 2053,7,
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2028,3 u. 1942,5. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 1 7  [1927]. 11—29.-Mysore, 
Univ.) " R. K . Mu l l e r .

Lord Rayleigh, Das Absorptions-Linienspektrum des Quecksilbers. Vorkommen der 
,,verbo(enen“ Linie 2270 1 1S 0 — 1 3P«. (Vgl. C. 1 9 2 7 . I I . 2263.) Bei guter spektro
skop. Auflijsung u. Venvcndung groGer H g-M assen  liiCt sieli die Linie 2270 a u ch  im 
Absorptionsspektrum erkennen, wahrend sic in  Hg-Dampf von 1 a t in Emission nieht 
yorhanden ist. Ihre Wcllenlange wird zu 2269,79 bestimmt. Die Entfernung der 
Resonanzlinie is t so schwierig, daB diese zum qualitativen Nachweis von Hg-Spuren 
in  Gesteinen u. dgl. vorgeschlagen wird. Nach der anderen ,,verbotenen Linie“
1 1S 0— 1 3Pn 2656 wurde yergeblich gesucht. (Proceed. Roj'. Soc,, London, Serie A. 
1 1 7  [1927]. 294—99.) ' R, K. M u l l e r .

j .  Rossignol, Funkenspektrum des Quecksilbers in  einem Wechselslromkreis mit 
holier Freąuenz und m it gekoppelter Anordnung. Die Vcranderung des Funkenspektrums 
des Hg in einem Wechselstromkreis m it Lampen m it 3 Elektroden wurde m it wech- 
selndcr Freąuenz untersucht. Dabei zeigte sich, daB die erhaltenen Spektren beinalie 
vollstandige Bogenspektren darstełlen. .Mit Abnahme der Freąuenz erscheinen die 
Funkenspektren erster Ordnung, was wohl auf die Erhóhung der Selbstinduktion 
boi abnehmender Freąuenz zuriickzufiihien ist. Bei einer Wellcnliinge von 3 m sind 
alle intensiven Linien des Bogenspelctrums zu erkennen u. nur wenig sclwache Linien 
des Funkenspektrums. Bei einer Wellenlange von 84 m erselieinen dio Bogenlinicn 
3561,7, 3543,7 u. 2791,2, daneben mehrerc Linien des Funkenspektrums I. Ordnung, 
dic Linien 3680, 3281,4 des Spektrums II. u. 3355,1 des Spektrums I II . Ordnung. 
Bei einer Wellenlange von 140 m erscheinen die Bogenlinien 2675, 2399,4, die Funken- 
linien I. Ordnung 2806,8, 2499,4, 2492,1, 2262,3 u. 2224,8 u. II. Ordnung 2295 u. 
bei der Wellenlange von 200 m erscheinen die Funkenlinicn 2947,1 u. 2916,3 des Hg+. 
Ober 200 m treten keinc weiteren Anderungen ein. (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 8 5  [1927]. 1273—74.) E n s z l in .

A. C. Menzies, Versćhicbungen und Umkehrungen bei Durćhschmelzspektren. Dio 
Methode von ANDERSON, das Spektrum eines m it Starkstrom  durchschm. Drahtes 
zu beobachten, w ird m it geringerer Spannung (110 V) ausgefiihrt. Im  Cu-Spektrum  
wurden verschiedene Vcrsehiebungen u. Umkehrungen gegeniiber dem n. Bogen- 
spektrum sowie 5—6 neuc Torms gefunden. GróBe u. Riehtung der Verschiebung 
hangen von der Term struktur ab. Es werden Messungen auch an Fe u. Z n  besehrieben. 
(Proceed. Roy. Soc., London, Serie A. 117 [1927]. 88—100. Leicester.) R . K. M.

G. Tammanii und G. Veszi, tłber die chemische Wirkung von Elektronen mittłerer 
Geschioindigke.it auf Anlauffarben. Es wurden die Anlauffarben beobachtet von PbCl2, 
PbBr2, T1J, AgCl, AgBr, AgJ, CuCl, CuBr, CuJ, Cu20 , NiO, die ihnen entaprechenden 
aquivalenten Luftschichtdicken werden in  /t/i angegeben; aus den iiquivalenten Luft- 
schichklickon wird die wahrc Dicke der Anlaufschicht crhaltcn, wenn man sio durch 
den Brechungsindex der Anlaufschicht dividiert. Es wird ferner die A rt der Einw. 
von Elektronen auf die untorsuchten Anlaufschichten m it der A rt der Elektrizitats- 
leitung in den Stoffen, aus denen die Anlaufschicht besteht, zusammengcstellt. Daraus 
is t zu ersehen, daB die metali, leitenden Anlaufschichten, dio fiir Elektronen durch- 
lassig sind, olme daB chem. Veranderungen in  ihnen auftreten (Cu20 , NiO, CuJ, CuBr) 
durch BeschieBen m it Elektronen, dereń Gesehwindigkeit 100—150 Volt betriigt, nieht 
verandert werden. Die Anlaufschichten der Salze, welche rein elektrolyt. leiten (PbCl2, 
PbB r2, T1J, AgCl, AgBr, AgJ), scheiden ih r Metali ab u. werden vollstandig zers. Die 
Anlaufschicht is t unter dem Metali n ieht mehr zu erkennen oder nur in Resten yor
handen. Es scheint also bei den elektrolyt. leitenden Salzen die StoBwrkg. gegeniiber 
der Elektrolyse zu uberwiegen. Bei Einw. von Elektronen auf CuCl, welches metali, 
u n d  elektrolyt. leitet, scheint aber die Elektrolyse gegeniiber der ElektronenstoBwrkg. 
stark  zu uberwiegen, denn hier bleibt dic Dicke der Anlaufschicht auch nach mehr- 
stdg. BeschieBen unverśindert. — Zum SchluB werden friiherc Befunde iiber CuCl-, 
CuBr- u. CuJ-Anlaufschichten (T a m m a n n , B r e d e m e y e r , C. 1 9 2 5 . II . 142) erklart. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 6 8  [1927], 41—45.) B l o c h .

G. Tarninami und G. Veszi, Durcli Jłeiben erzeugte reversible Farbenanderungen 
von Doppeljodiden. L u p p o -Cr a j i e r  beobachtete folgendes: tlberzieht man eine Glas- 
p la tte  m it einer Emulsion der Verb. 2 AgJ-Hg,J2 in  Gelatine u. reibt die so entstandene 
glatte gelbe Oberflaehe nach dem Trooknen m it einem Glas- oder Holzstab, so wird 
die geriebene Stelle ziegelrot. Je  nach der Dauer des Reibens bleibt die Farbenanderung 
nur fur Bruchteile von Sekunden oder bis z u einer Minutę bestehen, um dann voll-
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standig zu yersohwinden. Diese Erscheinung kann zur Ursache haben entweder die 
Moglichkeit, da(3 dureh das Reiben die Temp. der Umwandlung der gelben in  die roto 
Form iiberschritten wird; oder es kann sich um einen Kaltbearbcitungseffekt handeln, 
bei welchem diese Verb. sich in  rotes H gJ2 u. hellgelbes A gJ spaltet. Die zur Klarung 
dieser Frage angestellten Verss. ergaben, daB, je gunstiger die Bedingungen fiir eine 
Erhohung der Temp. beim Reiben iiber 50° sind, bei desto schwaclierem Reiben die 
Rotfarbung auftritt. Die Reibung bewirkt also durch Temperaturerhohung die R ot
farbung. •— Das analogc roto Salz 2 OuJ-IJgJ2 iindert seine Farbo beim Erwarmen 
auf 65° in  Schwarzviolett. H ier kann es sich keinesfalls um Spaltung des Salzes in  die 
Komponenten handeln, da C uJ farblos, Hg.J2 ro t ist, ein Gemenge beider nicht schwarz- 
violett erscheinen kann. Auch hier begiinstigt Temperaturerhohung das Schwarzwerden 
beim Reiben u. der Farbenumschlag ist durch Temperaturerhohung bedingt. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 1 6 8  [1927], 46-—48. Góttingen, Univ.) B l o c h .

W. R. C. Coode-Adams, Der Brechungsindex von Quarz. Vf. le itet fiir den 
Brechungsindex von Quarz unter Benutzung der neuesten Daten fiir die Drehungs- 
dispersionskonstanten (vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1437) die Formel ab: w2 = ' 3,53445 -f- 
(0.008067/;.2 — 0,0127493) +  (0,002682/A2 — 0,000974) +  (127,2//.= — 108). Die 
dam it bereclineten W erte stimmen ausgezeichnet m it der Beobachtung iibercin. 
(Proeeed. Roy. Soc., London, Serie A. 1 1 7  [1927]. 209—13.) R. K. M u l l e r .

Gerhard Jung, Optische Eigenschaften von Phasengrenzschichten. Vf. deutet 
die von fruheren Autoren boreits beobaehtete ellipt. Polarisation des an der Oberflache 
nicht absorbierender Fil. reflekticrten Lichtes ais das bisher gesuchte elektr. Analogon 
zum magnet. KERR-Effekt, heryorgebracht durch das innere Feld der in der Grenzfliiche 
spontan orientierten Flussigkeitsmolekeln. (Naturwiss. 15  [1927], 972. Greifs- 
wald.) Cr e m e r .

C. V. Raman und K. S. Krishnan, Eine Tlieorie der elektrischen und magnetischen 
Doppelbrechung bei Fliissigkeiłen. (Vgl. C. 1 9 2 7 . I I .  216.) Vff. modifizieren dio Theorie 
yon L a n g e v in  u . B o RN dahin, daB sie das lokale Polarisationsfeld, das auf ein Mol. 
w irkt, ais abhangig von dessen Orientierung zum aufieren Feld betrachten. Es werden 
Ausdruckc fur die potentielTe Energie der in ein elektro- oder magnetostat. Feld ge- 
brachten Moll. abgelcitet u. der EinfluB der Orientierung auf den Brechungsindex 
des Mediums fiir Liehtschwingungen parallel u. senkrecht zum elektrostat. Feld 
berechnet. Der Vergleich der fiir Pentan u. Bzl. berechneten I iE R R -K o n stan te n  
m it der Beobachtung ergibt gute Ubereinstimmung. (Proeeed. Roy. Soc., London, 
Serie A. 1 1 7  [1927]. 1— 11.) R. K . M u l l e r .

H. Colin und A. Chaudun, Mutarotation und Eeaktion der Losung. Zum Ref. 
nach Compt. rend. Acad. Sciences (C. 1927. II . 217) is t naclizutragen: Ammoniak 
beschleunigt weniger ais Natronlauge, docli wird der EinfluB immer ahnlichcr, je 
weiter die Verdiinnung yorschreitet; yon der Konz. 1/56oo"n - an abwarts sind beide 
Substanzen in ihrem Wirkungsgrad auf Glucose ident. Hieraus laBt sich sclilieBen, 
daB an cliesem Punkte dio Konz. an H ydrosylionen bei beiden dio gleichc ist. Man hat 
hierin ein cinfaches Mittol, den Grad der Verdiinnung sehr scharf zu bestimmen, yon 
dem an das Ammoniak vollig dissoziiert ist. Diese Methode ist um so wertvollcr, 
ais elektr. Leitfaliigkeitsmessungen unmoglich werden, wenn der Geh. einer Lsg. 
an Ammoniak unter l/a -n. sinkt. Pottasche, Lithium  u. Atzkalk yerhaltcn sich 
ebenfalls wie Natronlauge. Beim Vergleich des Ammoniaks m it substituiertem NH3 
wie z. B. Methylamin, zeigt sich, daB die Wrkg. des letzteren starker ist, wio sich 
schon aus elektr. Leitfaliigkeitsmessungen erwarten lieB; doch ist aus bisher noch 
nicht ersichtlichen Griinden dio Wrkg. hier starker ais dem Dissoziationsgrad ent- 
spreehen wiirde. — Der EinfluB der Sauren ist geringer ais der der Basen, u. nicht 
immer t r i t t  durch sie, entgegen den Angaben yerschiedener Autoren, eine Beschleunigung 
der M utarotation ein. Die Umlagerung der Glucose wird immer u. durch jede Saure, 
wenigstons wenn ihre Verdiinnung nicht zu groB ist, beschleunigt. Anders liegen 
dio Verlialtnisse bei der Lamdose: Starko Sauren beschleunigen die Umlagerung, 
wenn sie geniigend konz. sind, sie yerzógern sie hingegen bei gceignetor Verdiinnung; 
schwaclie Sauren wirken immer yerzogernd. Die Resultate sind in  Tabellen nieder- 
gelegt. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 41 [1927]. 1461—65.) L a n g e r .

M. L. Pagliarulo, Weitere Untersuchungen uber die naturliche Dispersion der 
Brechung und Rolation. Unters. des Drehungsvermogens u. Brcchungsyermogens 
wss. Lsgg. von Asparaginsduremonoisomylesler (3,198 g in  100 ccm) boi 25° fiir Wellen- 
Iangen zwi!schen 671 u. 405 //// ergibt eiń demjcnigcn des Asparaginsaurcmonoathyl-
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csters (vgl. C. 1927. II . 217) ganz analoges Verh. Das Intervall der Anomalio ist 
jodoch um ca. 20 ///( nach liingercn Wellen verschoben. (Atti R . Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 6 [1927]. 157—59.) K r u g e r .

R. Descamps, Natiirliche Itolationsdispersion wdsseriger Losungen von neutralem 
Natrium-, Kalium- und Ammoniumtarlrat im UUraviólelt. (Vgl. O. 1927. I I .  2555.) 
Es wurde dic Drehung von d-Weinsdure, K-, Na- u. NH ^Tarlrał in  W. zwischen 5780 
u. 2536 A gcmessen. Das Maximum der positivcn Drehung liegt fiir die Siluro zwischen 
3500 u. 4000 A, fiir die Tartrate zwischen 2900 u. 3000 A. Die DARMOlSschen Kurven 
fiir Gemische aus d-Weinsauro u. steigenden Mengcn Alkali schnciden sich langs einer 
bestimmten Kurvo u. nicht in  einem P unkt (entgegen V e l l i n g e r ,  C. 1928. I . 298). 
(Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 116—19.) B ik e e m a n .

Pariselle, Pólarimetrische und eleklromelrische Unlersuchung von Alkalialuminium- 
tartraten. tJber eine doppelle Mularolation. Man stollte Lsgg., enthaltend 1 Al auf
1 IIOOC- CH(OH)- CH(OH) • CO OH u. steigende Mcngen NaOH her, u. besiimmte ihr 
Drehungsvermógen sofort nach der Herst. Dio auf 1 Mol. d-Weinsaure bezogeno 
Drehung nahm bei einem Zusatz von NaOH erst zu (yon 0—3 Moll. NaOH auf 1 Mol. 
Saure), dannn ab (bis 4 Moll. NaOH: 1 Mol. Saurc), wiederum rasch zu (bis 5 Moll. 
NaOH) u. sank schlieBlich auf den W ert des neutralen Na-Tartrates. Das am starksten 
drehende Gemisch, dem auch dio stiirkste Dispersion zukommt, entspriclit dem Natrium- 
alum inat-tartrat. Die Drehung der Lsgg., dio weniger ais 1 Mol. oder mehr ais 5 Moll. 
NaOH cnthalten, is t von der Zeit unabhangig. Dagegen nimm t [a] der Lsgg. m it
1—2 Moll. NaOH m it der Zeit ab; die von Lsgg. m it 2—4 Moll. NaOH erst ab, dann zu; 
dio von Lsgg. m it 4—5 Moll. zu. Die Gleichgewichtsdrehungen ergeben gleichfalls 
eine Kurye ,,[a] gegen NaOH-Konz.“ , die von 1 Mol. NaOH zu 5 Moll. NaOH m it 
einem Minimum bei 3 Moll. NaOH ansteigt; das Maximum bei 3 Moll. NaOH u. das 
Minimum bei 4 Moll. NaOH sind yerschwunden. — Mit steigendem Zusatz von NaOH 
steigt ph  zwischen 0 u. 3 Moll. NaOH u. jenseits von 5 Moll. NaOH langsam, zwischen
3 u. 5 Moll. NaOH steil; es sind also wieder dio Verbb. m it 3 u. 5 Moll. NaOH aus- 
gezeichnet, wie an der Kurve der Gleichgewichtsdrehungen. Mit der Zeit andern sich 
die Ph nicht. —  Verss. m it anderen Verhaltnissen A l: C4H0O4, sowie m it anderen Alkalicn 
ergaben ein ahnliches Bild. Vf. kommt zum SchluB, daB man dio Existenz der Verb. 
NaO-OG-GH(0- AlO)- CII(OH) ■ COO-Na annehmen muB, wahrend fur die Existenz 
von Verbb. aus 1 Al(OH)3 u. 2 C4Hg0 4 kein Beweis vorliegt (entgegen G r o s s m a n n  u . 
L o e b , Ztschr. physikal. Chem. 72. 102; C. 1 9 1 0 .1. 1778). (Compt. rend. Acad. Sciences 
185 [1927], 130—32.) B ik e e m a n .

M. Traynićek, tiber das Spektrum der CaSrS-Samarium-Mischphosphore. (Vgl.
C. 1926. I. 3007.) Daś Spektrum von Miscliphosphorcn der Zus.| | ^ ® r jsS m  -f- L iF
wurde bei wechselndcm Verhaltnis S r : Ca untersucht u. jedesmal die Verschiebung 
der roten Hauptlinie 3 der Teilgruppe a— b genau gcmessen. Bis zu einem Sr-Gch. 
von 42°/0 des gesamten Erdalkalis is t die Yerschiebung gegeniiber reinen CaSSm- 
Phosphoren gering; von da an wachst sio rasch, wahrend sich zugleich alle Linien 
vcrbreitern, um in der Nahe yon 100% Sr wieder sclimal zu werden. Der kontinuier- 
licho Gang der Verschiebung zeigt, daB auBer der Bindung des Sm-Atoms m it dem 
Gattungsatom noch ein summarischer EinfluB aller umgebenden Atome der Grund- 
substanz auf die Emission des Sa yorhanden sein muB. Da dio Lago der Linien das 
JIischungsverhaltnis S r : Ca in  den Zentren der Phosphore eindeutig anzeigt, hofft 
Vf., auf dicse Weise den Verlauf der chem. Bindung des Schwefels zwischen Ca u. 
Sr yerfolgen zu konnen, wenn bei der Darst. der Phosphore die Erdalkalioxydo im 
(jberschuB angewandt werden.

Ferner findet Vf. wcitgeliende Proportionalitat zwischen den Schwingungs- 
zahlcn der Emissionslinien u. den Gitterkonstanten des Grundmaterials. —  Nach 
liingerem Lagern zeigten alle untersuchten Phosphore Linienverschiebungen nach 
Rot, die m it Intensitatsiinderungen einhergingen. — Die Herst. der Mischphosphore 
crfolgte auf nassem Wege, nachdem sich bei Verwcndung von trockenem Ausgangs- 
material Unterschiede in  der Verteilungsform der beiden Erdalkalioxyde storend 
bemerkbar gemacht hatten. (Das Sr(OH)2 schmilzt bei Rotglut u. setzt sich rasch 
m it dem Schwefel um, wahrend das kornige, unschmelzbare CaO groBenteils un- 
angegriffen bleibt.) — Das Sr laBt sich in  den Phosphoren durch Pb ersetzen. Die 
Herst. dieser nach Quarzbestrahlung intensiv orangerot leuchtenden Phosphore 
crfolgt durch Fallung einer Bleizuckerlsg. m it H 2S 04 u. Gliihen des so erhaltenen,
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nur wenig phosphoreseenzfahigen Pulyers unter Zusatz von 1% LiF u. Spuren eines 
Sa-Salzes. (Ann. Physik [4] 84 [1927]. 823—39. Graz, Physikal. Inst. d. Univ.) Ma k s .

Erich Rumpf, Bemerkung zur rorstehenden Arbeit von M . Trami&elc. D io V er- 
m u tu n g  v o n  T r a v n iĆe k  (v o rs t. Ref.), daB d io  a u f  tro ck en em  W ege k e rg este llten  
Ca-Sr-S.a-Misehphosphore u n v e ran d e rte s  CaO c n th a lte n , wird d u rc li A u fn ah m e eines 
D EBYE-SCH ERRER-Diagram m s b e s ta t ig t.  (A nn. P h y s ik  [4] 84 [1927]. 840.) M a k s s o n .

S. I. Wawilow und W. Lewschin, Berichtigung zu unserer Arbeit: „Die Be- 
ziehung zwisehen Fluorescenz und Phosphorescenz in  fes ten und fliissigen Medien.“ Die 
friiher (C. 1926. I. 2654) beobachtcte Verspatung des Leuchtons von Uranglas gegen 
dio anregende Funkenstrahlung wird, wie Verss. m it verschiedener Spaltbreite ergeben, 
durch die raumliche Ausdehnung des anregenden Bundels (oder des Spaltes des Phos- 
phoroskops) vorgctauseht. Die Existenz des dunklen Raumes im Phosphorescenzbild 
beweist daher nur, daB bei Uransalzcn im feston Zustand kcine Fluorescenz, sondern 
nur Pliosphorescenz stattfindet. (Ztschr. Physik 44 [1927]. 539. Moskau.) L e s z y n s k i .

G. Testi Dragone, Beitrag zum Studium der Fluorescenz des Chloroehroms im  ultra- 
vióletten Licht. (Vgl. P e t r i , C. 1927. I . 2659.) Frisehe alkoh. E xtrak te der grunen 
Teile verschiedener Pflanzen (Cliaetomorpha, U rtica membranaeea, Trifolium repens, 
Arundinaria japonica, Marcliantia polymorpha, Cinnamonum Camphora, Viburnum 
Tinus, Nerium Oleander) fluoreseieren im filtrierlen TJltraviolett (365 /</t) je nach 
der Pflanzenart in verschiedenen Tónen von Rot. W ird das Chlorochrom mittels 
Bzl. in  seine grunen u. gelben Pigmente zerlegt, so behalt der griinc Anteil die charalt- 
terist. rote Fluorescenz, wahrend der gelbe Teil im reflelctierten Licht milchig-weiB, 
im  einfallenden Licht gelb erscheint. Beim Eindunsten der alkoh. E x trak te  bleibt 
in  manchen Fallen die rote Fluorescenz bestehen, bei anderen Pflanzen verschwindet 
sio, kehrt aber bei Wiederauflósung des Riickstandes in  A. oder anderen Lósungsmm. 
zuruck. Zusatz yon Ricinusól verhindert den Vorlust der roten Fluorescenz beim 
Abdampfen des A. Vf. schlieBt, daB die Fluorescenz nur au ftritt, wenn das Chloro
chrom sich in Lsg. befindet, indem das Lósungsm. (A. oder dgl., naturliehe Beglcit- 
stoffe) die nicht fluorescierenden Gruppen des Chloroehroms von einer ro t fluores- 
eierenden Zentralgruppe (wahrscheinlich Phylloporphyrin) geniigend trennt. Die 
rote Fluorescenz des Chloroehroms in den Cliloroplasten laBt sich auch direkt an 
lebenden Pflanzen mitr. beobachten, kann aber hier durch andersfarbige Fluorescenz 
der Cuticula oder anderer Stoffe Yerdeckt werden. (A tti R . Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 6 [1927], 179—82. Rom, R . Ist. Botanico.) K r u g e r .

Roscoe H. Gerke, Primare Zerselzung von Molekiiłen bei 'phoioehemischen Bealc- 
lionen. Es wird eine tlbersieht iiber die Primarvorgango bei photocliem. Rkk. gegeben, 
wobei auf Folgeyorgange (Ketten-Rkk. usw.) zunachst keine Rucksieht genommen 
ist. Besitzt das absorbierte Molekuł im Bereieh des photochem. einwirkenden Liclites 
ein Liriien- oder Bandenspektrum, so wird es angeregt werden („exeited reaetant“ 
Typus); die Lichtenergie kann auch priinar von einem Sensibilisator aufgenommen 
werden (,,excited sensitizer“  Typus). Is t dagegen das Absorptionsspektrum im wirk- 
samen Lichtbereich kontinuierlich, dann ist die eingesandte Strahlungsenergie groB 
genug, das Molekuł zur Dissoziation zu bringen, es ergibt sieli eine photochem. Rk. 
vom „prim ary decomposition“ Typus. Eine Reilie von photochem. Rkli. ist unter 
diesen Gesichtspunkten klassifiziert. Dabei war darauf Rucksicht zu nehmen, daB je 
nach dem Wellenlangebereich des erregenden Lichtes bei denselben Molekiiłen sowohl 
primare Anregung wie Zersetzung yorkommen kann. Das ElNSTElxsclie Gesctz 
ist bei den Rkk. vom ,,pr. decomp.“  Typus erfullt, nicht aber bei den anderen Typen, 
weil bei diesen die Aussicht, daB ein angeregtes Molekuł durch ZusammenstoB zur Wrkg. 
kommt, weniger groB ist u. weil infolgedessen vicl von der absorbierten Lichtenergie 
durch Fluorescenz wieder abgegeben wird, ohne chem. zur Wrkg. gekommen zu sein. 
Ausfiihrlich werden die Halogene, Halogenwasserstoffe, Sauerstoff u. Ammoniak be- 
sprochen. (Journ. Arner. chem. Soc. 49 [1927]. 2671—77. Forest Hills, l^ong Is- 
la n d .) K l e m m .

A. K. Bhattacharya und N. R. Dhar, Zinkoxyd ais allgemeiner Sensibilisator 
fiir  phoiochemische Beaktionen. (Vgl. Ch a k r a v a r t i  u. D h a r , C. 1 9 2 5 .1. 1683.) Fol- 
gende Rkk. werden im Sonnenlieht durch feinverteiltes ZnO  sensibilisiert: Zers. von 
Fehlingscher Lsg., Cupriammoniu?noxalat, HgO, wss. KMnOA-Lsg., K-Oxalat, wss. 
Z 2S2Og-Lsg., Bldg. reduzierender Zucker aus Formaldehyd oder Glycerin; Bohrzucker- 
inversion; Ilydrolysc yon Maltose; Bldg. von Au aus A-uCl3 u. von P t aus PtCl4; Oxy- 
dation von Methylalkohol, A . oder Pr opyl alkohol zu dem betreffenden Aldehyd durch
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L uft; Oxydation yon Chininsulfat durch CrOs, yon K-J durch Iv2S20 8, von Na-Citral, 
Oxalsdure, Na-Formiat, NaNOv  IIydroxylamincMorhydrat, Hydrazinchlorliydrat bzw. 
K-Tartrat durch J 2; Oxydation von Jodoform; Oxydation yon K -T artra t durch Br.,; 
Oxydation yon Na-Formiat, N a2S 0 3, Hydrazinchlorliydrat, N H ^O m lat, K -Tartrat, 
Na-Malat, K-Citrat, Na-Lactat bzw. Na-Dichloracetat durch IlgCL. Die folgenden Rkk. 
werden auch durch andere Stoffe sensibilisiert, aber ZnO is t der beste Sensibilisator: 
K -T artra t +  HgCl2 in Ggw. von FeCU, FeCl3, KMnO,lt TJranylnitrat u. A l20 3; Na- 
Form iat +  HgCl2 in  Ggw. von Al„03 u. M n02; N II^M alonat bzw. Na-Malat HgCl2 
in  Ggw. von A120 3; H ydrazinchlorhydrat-j-H gC l2 in Ggw. von.Al20 3 u. Erytlirosin. 
Vff. untersuchen ferner den EinfluB yon ZnO auf das Auśbleichen yon Lsgg. folgender 
Farbstoffc im Sonnenlicht (in zcrstreutem Tageslicht treten keine Yeranderungen ein) 
in  Ggw. von Luft: Krystallviole.it, Methylenblau, Athylgriin, Nilblau, Azolitmin, Anilin- 
lian, Nigrosin, Gentianamolett, Malachitgnm, Methylviolett, Indigokarmin, Wasserblaii, 
Alimrinhlau, Kupferblau, Anilin- Viktoriablau, Eosiń, Fluorescein, Rhodamin, Erytlirosin, 
TJranin, Pyrcmin G, Acridinrot, Rosę Bengale, Kongorot, . Aurin, Magenta, Anilin/rot, 
Anilingelb, Auramin, Methylorange, Purpurin, Tropaeolin, Anilinscharlach, „Theonine 
Grvbber“, Tliioflamn, „Corcus-Rol“, Rosanilin, Acridinorange, Acridingelb u. Asculin, 
Alizarinblau u. Methylorange werden durch Luft im Sonnenlicht iiberhaupt nicht 
oxydiert. Im  allgemeinen nim m t die beschleunigende Wrkg. von ZnO in  der Reihen- 
folge: blaue, griine, v io le tte >  fluoreseiercndo>  rote, orange u. gelbe Farbstoffe ab. 
Das von B a u r  u . P e r r e t  (C. 1 9 2 4 . II . 2635) fiir dio photochem. Zers. von AgN03 
u. Methylenblau in  wss. Lsg. bei Ggw. yon ZnO yorgeschlagene Schema ist unbefricdigend 
Vff. nehmen an, daB das ZnO durch Liclitabsorption aktiviert wird u. seine Energie 
auf AgN03-Moll. iibertriigt; die Zers. 2 AgN03 +  H 20  2 Ag +  2 H N 0 3 wird auBer-
dem durch die Neutrahsation der H N 03 durch das ZnO begiinstigt. Auch in  Ggw. 
von GaGO.,, SrC 03 etc., die die H N 03 neutralisieren, zersetzen sich /li7jV03-Lsgg. mcrk- 
lich im Sonnenlicht, wcnn auch nicht so stark  ais in  Ggw. yon ZnO, das zugleich ein 
ausgesprochener photochem. Sensibilisator ist, Die Farbstofflsgg. sind im  Licht in- 
stabil u. zersetzen sich wahrscheinlich in  entsprechender Weise wie KMnO^-Lsgg. 
( Quarterly Journ. Indian chem. Soc. 4  [1927]. 299—306. Allahabad [Indien], 
Univ.) K r u g e r .

William Robert Fearon und Charles Beuno M’Kenna, Die PJiotosynthese von 
Harnstoff aus Ammoniumcarbonat. Bei Bestrahlung yon Ammoniumcarbonatlsgg. m it 
ultravioletten Strahlen (250—200 /<//) bei 45° nicht iiberschreitenden Tempp. wird 
Harnstoff gebildet. Die Ausbeute an Harnstoff wird durch Ggw. von Malachitgriin, 
n icht aber von Methylenblau, Methylorange oder Eosin erhoht. (Biocheniical Journ. 
21 [1927]. 1087—90. Dublin, T rin ity  College.) H e s s e .

Jn a ń en d ra  Chandra Ghosh und Ja d u la l M ukherjee, Pliotochemische Oxydation 
von Leukomalachilgriln mit Hilfe von TJranylnitrat in  Monocliloressigsunrełósung. Die 
Gescliwindigkcit der Dunkclrk. kann bei Tempp. < 40° yernachlassigt werden. Im  
blauen L icht (478—-410 ,«//) is t die Geschwindigkeit der photochem. Rk. der Licht- 
in te n s i t ii t  u. der Uranylnitralkonz. d ire k t  proportional; wird der rcziproke W ert der 
Rcaktionsgeschwindigkeit gegen den reziproken W ert der Le u koma lach itgr iln kon z. auf- 
getragen, so entsteht entsprechend der T uR N E R sehen Gleichung eine Gera de. Zu Be- 
ginn der Rk. wurde stets eine Periode der Bcschleunigung beobaehtet, wahrscheinlich 
in folgę Oxydation der Leukobase durch den in  der Lsg. yorhandenen 0 2, wobei die 
Urąnylnitratmoll. ais Photosensibilisator fiir diese Oxydation wirken. Die photochem. 
Rk. ha t zwischen 22 u. 32° keinen Temp.-Kocffizienten. Zahl der absorbierten Quanten/ 
Zahl der umgewandelten Moll. =  ca. 14 (440 /i/i). Blaues Licht is t am wirksamsten, 
rotes L icht ha t eine sehr geringe Wrkg., gelbes u. griines L icht sind wirkungslos. Das 
vom gebildeten Farbstoff absorbierte L icht ist ohne EinfluB auf die Umwandlungs- 
gesehwindigkeit. (Quarterly Journ. Indian chcm. Soc. 4  [1927]. 343—52.) K r u g e r .

Jnanendra Chandra Ghosh und BhupendraNathMitter, Extinktionskoeffizienten 
von Gemischen von TJranylnitrat und organischen Sauren im  Vltraviolett ais experimenteller 
Beweisfiir die Bildung instabiler intermedidrer Verbindungen. Der Estinktionskoeffizient 
folgender Gemische wird bei yersehiedenen Saurekonzz. u. Wellenlangen bestimmt: 
TJranylnitrat -f- Ameisensdure, Essigsaure, Propionsaure, Oxalsaure, MalonsOure, Bern- 
steinsaure, Glykolsdure, Milchsdure, Weinsdure bzw. Mandelsdure. Durch Vergleich m it 
der Summę der Extinktionskoeffizienten der Komponenten laBt sich die Konz. x  
einer aus 1 Mol U ranylnitrat (U) u. 1 Mol Saure (/l) gebildeten losen Verb., auf die 
Vff. die Farbanderung zuriickfiihren, u. die K onstantę K  des Gleichgewichts
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[U — a-] [A —  x] — K  [x] bereehnen, wenn man annimmt, daB dcm so gebildeten 
intermediaren Komples fiir jedc Wellenlange ein bestimmter W crt des molekularen 
Extinktionskocffizienten zukommt. Die gefundenen K -W eite  zeigen folgende Regel- 
maBigkeiten: In  einer homologen Reihc fiillt K  fiir jede Einfiikrung einer CH2-Gruppe 
im Verhaltnis von ca. 1,5; bei E rsatz eines H-Atoms einer CH3-Gruppe dureb COOH— 
B teigt K  auf das ca. 12-fache; bei einbas. Sauren erhoht ein E rsatz eines H-Atoms einer 
CH3-Gruppe durch OH K  auf das 2,5-fache. (Quarterly Journ. Indian chem. Soc. 4  
[1927]. 353—66.) ‘ K r u g e r .

Jnanendra Chandra Ghosh und Kalipada Basu, Photobromierwuj von m-Nitro- 
benzylidenmaloiisaureester. I . Die Photobromierung von m-Nitróbenzylidenmalonsaure- 
ester in CCl.,-Lsg. ist eine reversible Rk., die zu einem von der Liehtintensitat J  ab- 
hangigen photochem. stationaren Zustand fiihrt. Die Geschwindigkeit der Dunkelrk. 
is t prakt. zu vernachlassigen. Vff. untersuelien die Lage des Gleichgewichts u. die 
Bromierungsgeschwindigkeit bei 488,5 /i/i. Bei konstantem J  ist das Verhaltnis 
\A  B r2]/[^1]■ [Br2] anuahernd konstant; es wiiclist proportional ] /J . Das Gleichgewielit, 
das sieh bei einem bestimmten J  cinstellt, verschiebt sieli bei rascher Verdunklung 
n icht; auch die Zers. des Dibromids ist also photochem. Die Gleichgewichtskonstante 
iindert sieh nur wenig m it der Temp. u. zwar im Sinnc einer Erlióhung der Dibromid- 
konz. bei steigender Temp. Bei gleichen Anfangslconzz. a von Ester u. B r  ist die 
Bromierungsgesehwindigkcit durch die Gleichung: d x /d t  — k1(a — x)2 — k„ x  ge- 
geben; Temp.-Koeffizient von kt u. k2 fiir 10° ea. 3,5 bzw. 2,4. Pro absorbiertes Quantum 
werden weniger ais 1 Mol. um gw andelt. Zur Erkliirung der Beobachtungen wird 
folgender Mechanismus vorgeschlagen, wonach photochem. gebildetc Br-Atome wirk- 
sain sind:

[Br] +  [Br] +  [A] (A  =  Ester) =  A ’ +  Br2; [Br] +  [Br] +  [Br2] =  B r /  +  Br2;
A ' +  Br„ A  Br2; B r,' +  A  ^  A  Br2; 

die umgekehrtc Rk. A  B r2 ^  A  -}- Br„ kann nur durch ZusammenstoB eines Di- 
bromidmol. m it einem Br-Atom stattfinden. ( Quarterly Journ. Indian chem. Soc. 4  
[1927]. 375—86. Dacca [Indien], Univ.) K r u g e r .

Ruloninimohan Purkayastha und Jnanendra Chandra Ghosh, Photochemisclie 
Jleaktion zwisehen Brom und 1. Zimlsaure, 2. Stilben. I I .  (I. vgl. C. 1 9 2 6 . I . 2776.) 
Der molekulare Extinktionskocffizient s von Br in  CS2- u. CClj-Lsg. wird fiir ver- 
scliicdene Wcllenliingen bestimmt. Im  Blau u. Griin is t e keineswegs klein, wie bei 
den Ableitungen in  der 1. M itt. angenommen wurde. Im  sichtbaren Spektrum is t e 
in  CS2-Lsg. 1,5— 2-mal groBer ais in  CC14, vielleicht wegen eines aus CS2 u. Br gebildeten 
Komplexes. Im  Widerspruch zu dem von B e r t iio u d  (C. 1 9 2 6 . H .  342) vorgeschlagenen 
Mechanismus der Photobromierung hangt die Reaktionsgeschwindigkeit von der Konz. 
der Zimtsaurc- bzw. Stilbenmóll. ab. Die friiher gefundene Ersclieinung, daB dio uni- 
molekularen Geschwlndigkeitskonstanten k., nach anfanglichem geringen Anstieg 
wahrend der Rk. fallen, wird bestatigt u. durch folgenden Mechanismus erklart: 
B r2 -|- li v — >- 2 B r; Br 4- Br„ — y  Br3; Br3 — Br Br2; Br3 +  A  (A  =  Acceptor) 
— y  A  Br„ -f- B r ; 2 B r — >- Br2, wobei der 4. ProzeB die Geschwindigkeit der Rk. 
bestimmt. Die auf Grund dieses Schemas berechnetcn Geschwindigkeitskonstantcn kx 
sind in griinem Licht viel besser konstant ais k2, nehmen jedocli bei einigen Verss. in  
blauem Licht m it fortschreitender Rk. etwas zu. Das Verhaltnis der ^-W erte ist der 
Quadratwurzol aus dem Verhaltnis der einfallenden Lichtintensitiiten n icht proportional. 
In  blauem Licht is t k j k 2 anniihernd proportional in  griinem Licht nim m t es
stiirker zu. Die regelmaBige Abnahme von 1:2 wahrend der Rk. liiBt sieh nicht durch 
die Abnahme der absorbierten Liclitmenge wegen Abnahme der Br-Konz. erklaren. 
Der Temp.-Koeffizient der Pliotobromierimg von Zimtsaure in  CC14 bzw. CS2 wird 
in  blauem, griinem u. weiBem Licht zwisehen 30 u. 40° gemessen; er nim m t m it der 
Wellenlange zu u. betragt im weiBen Lieht 2,74 bzw. 2,85. Das Verlialtnis zwisehen 
der Zahl der in Dibromid umgowandelten Zimtsaure- bzw. Stilbenmóll. u. der Zahl 
der absorbierten Quanten is t fiir 488 u. 533 fiu  bei 30° in  CCl4-Lsg. 43 u. 22 bzw. 34 u. 16, 
in  CS2-Lsg. 156 u. 101 bzw. 99 u. 52. U nter Benutzung der TuR N E R achen Gleichung 
ergibt sieh fiir die Lebensdauer der wahrend der Photobromierung ak tm erten  Moll. 
die GroBenordnung 10-9 sec. ( Quarterly Journ. Indian chem. Soc. 4  [1927], 409—22. 
Dacca [Indien], Univ.) K r u g e r .

H. B.MariS, Plioioelastische Eigensćhaften von durchsichtigen kubischen Kry- 
stalłen. Die photoelast. Koeffizienten fiir Steinsalz, SyM n u. F luorit -wurden be-
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stim m t fiir die Wellenlangen /  =  436, 546 u. 578 fi/i mittels eines modifizierten 
S o l e il -B a b i n ę  Tsclien Kompensatora. Es wurde gefunden:

N aC l
KCI.
CaF2, Wurfelfl 
CaF2, Oktaederfi.

X =  589 
S-10° (nach 

POCKELS)

3,73
-4,71
3,56

5,04 
—6,82 

3,96 
—4,29

Das Vorzeichen in  der Tabelle bezieht sich auf den Vergleich m it dem photoelast. 
Koeffizienten fiir Glas. (Journ. opt. Soc. America 1 5  [1927]. 194—99.) G o t t f r .

C. W. Heaps, Der phoiomagnetische Effekt in  Silberchlorid und in  Selen. U nter 
pliotomagnet. Effekt verstelit man die Beobachtung, daB die magnet. Suszcptibilitat 
von Silberhalogeniden ycrandert wird durch Bestrahlung m it Licht einer Wolfram- 
lampe. — Vf. versucht diesen Effekt bei Silberchlorid u. Selen nachzuweisen, jedoch 
olme Erfolg. (Journ. opt. Soc. America 15 [1927]. 190—93.) G o t t f r i e d .

P. Bricout, L a  Resonance atom ique. Mesure absoluc dc 1’ćnergie d ’unc raić  spectrale cxcilćo
p a r  choo electroniquo. P a ris : A. B lanchard  1927. (71 S.) B r.: fr. 10.— .

Hans Pettersson, A tom cm as sprilngning. E n  stud ie  i m odern alkem i. Stockholm : Gebcr
1927. (221 S.) 8°. 6.G0.

A3_ E lektrochem ie. Therm ochem ie.
G. Scatchard, Gemisćhte Losurujcn von Elektrolyten und Nicht-Eleklrolyten. Zu-

sammenfassende Ubersicht iiber den EinfluB von Nichtelektrolytcn auf die „Akti- 
v ita t“  von Elektrolyten. (Trans. Amcr. elcctrochem. Soc. 51 [1927]. 14 Seiten. 
Sep.) B ik e r m a n .

H. v. Wartenberg, Zurn Anodeneffekt. Entgegnung an K . A r n d t  (C. 1927. II. 
1129), welcher den Anodeneffekt ais eine Frage der Benetzbarkeit ansieht. Vf. bleibt 
demgegenuber bei seiner Auffassung, daB die Ladung bzw. dic dadurch bewirkte GróBe 
der Gasblasen maBgebend sei, da sich sonst eine Reilie von Tatsachen nicht erklaren 
lassen. Aucli die Al-Elcktrolyse wird unter diesem Gesichtspunkt besprochcn. Dio Untcr- 
suchungen von SCHISCHKIN (C. 1 9 2 7 . I . 2513) bezichen sich auf groBcre Spannungen. 
(Ztschr. Elektrochem. 3 3  [1927]. 526— 27. Danzig, Teclni. Hochschule.) K le m m .

Erich Rabald, Erwiderung an die Herren IsgaryscJiew und Titow. Vf. woist die 
Einwande von ISGARISCHEW u. TlTOW  (C. 1 9 2 7 . I I . 1128) zuriick. Einmal fiihre 
das Auftreffen von kleinen Hg-Trópfchcn auf eine Zn-Flaclie zu Lokalclementen; 
man konne dam it n icht eine homogene Zn-Amalgamelektrodo vergleichen. Ferner 
fehlon Angaben iiber die Reinigung des H 2. Der EinfluB der adharierenden Schicht 
sei auch bei auBorordentlichcn Ruhrgeschwindigkeiten nicht zu vernachliissigen. 
(Ztschr Elektrochem. 33 [1927]. 532. Mannheim.) KLEMM.

AHons Biihl, Uber das Diffusionspotenhal und die Dissozialion der Salzsdure. Yf. 
bcreehnet unter Annahmo von der Konz. abhangiger Ionenbeweglichkeiten das Dif- 
fusionspotential der HC1 nach der PLANCKschen Formel. Messungen im Vergleich 
m it Alkalichloriden ergeben, daB HC1 (0,0001—0,2-n.) kein mcrkliches Oberflachen- 
potential, also keine merkliche Doppelschicht besitzt, da der HC1 das bei orsteren 
uberall auftretende Maximum der EK. bei bestimm ter Konz. fehlt. Dio Kurve der 
Grcsamtspannung zeigt, daB der erste starkę Abfall der Leitfahigkeit m it zunehmender 
Konz. nicht einem Abfallen des Dissoziationsgradcs, sondern dem der Wanderungs- 
geschwindigkeitcn der Ionen zuzuschreiben ist. (Physikal. Ztschr. 2 8  [1927]. 767 
his 770.) “ r . k . M u l l e r .

Merle Randall und Crawford F. Failey, Die Aktim tat von schicachen Saur en 
in  wafirigen Sulfallusungen. Vff. bestimmen die Vertcilung von Mono- u. Dichloressig- 
saure zwischen Di-n-bułylałher u. wss. Sulfatlsgg. Der ,,Aktivitatskoeffizient“  ist be
stim m t aus dem Verhaltnis der M olatitat in  reinem W. zu dem in  einer Salzlsg. bei gleieher 
A ktivitat. E r wird gemessen durch den Aussalzeffekt des Sulfats auf den undisso- 
ziierten Teil einer schwachen Saure u. das gebildete H S O /. Es ergibt sich, daB bei 
gleieher ,,Ionenstarke“ der Aktivitatskoeffizient um so kleiner ist, je groBer die Disso- 
ziationskonstante der schwachen Saure wird. K 2S 04 erniedrigt ihn starker ais MgS04. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927], 2678—81. Berkeley [Cal.].) K l e m m .
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Robert Muller, Viktor Raschka und Michael Wittmann, Zur Elektrochemie 
nichtwasseriger Losungen. V III. Mitt. Leitfahigkeitsmessungen an verdunnien organischeil 
Losungen von Silbemitrat, Silberrhodanid und Lithiumbromid. (VII. vgl. C. 1 9 2 6 . II. 
2878.) Es wurden m it der in der letzten Abliandlung (1. c.) bcschricbenen Apparatur 
Łeitfahigkeitsbestst. von AgN03 in besonders gereinigtem o-Toluidin, Piperidin, Aceto- 
nitril, Methylathylketon, Acetophenon u. Athylenglykol, ferner von Ag-Rhodanid in 
Phenylsenfol, sowie von LiBr in Benzaldehyd bei 25° im Thermostaten yorgenommen, 
wobei von gesatt. zu immer yerdiinnteren Lsgg. yorgeschritten wurde. Diese Messungen 
ergaben, daB auch in den untersuehten Fallen die molaren Leitfahigkeitskuryen bei 
hohen Verdiinnungen gemaB dem von K o h l r a u s c h  fur wss. Lsgg. empir. gefundenen 
(Juadratwurzelgesetz u. der yon D e b y e  u . H u c k e l  ais Grenzgesetz abgeleiteten Be- 
zieliung A v — Aoo== k-c'/t yerlaufen. (A v u. /lco sind die Leitfahigkeiten bei der 
Yerdunnung v bzw. unendlicher Verdiinnung.) Tabellen u. Kuryen. (Monatsh. Chem. 
4 8  [1927]. 659—72. Graz, Univ.) H e r z o g .

M. B. Ranę, Die Wirlcung des Zusatzes einiger Alkaloide auf die Auflosungs- 
geschwindigkeit von Eisen in  verdiinnter Salzsaure. I I . Die Wirkung von Nicotin, Narcotin 
und Gelatine und die Abnalme der elektromotorisćhen Kraft des Eisens in  Gegenicart von 
Brucin. (I. vgl. R aŃ e u . P r a s a d , C. 1 9 2 5 . I. 2055.) Die aus CuSO.,-Lsg. durch Fe- 
D raht gefallte Cu-Menge is t der Fe-Oberflache annahernd proportional. Dio Auflosungs- 
geschwindigkeit von Fe in verd. HCl steigt m it der Zeit, die durch das m it HC1 be- 
handelte Fe gefallte Cu-Menge nim m t dagegen immer melir ab. Bei Austreibung des 
an der Oberflache des m it HCl behandelten Fe adsorbierten H 2 wird dio gefallte Cu- 
Menge zwar etwas grofier, aber nicht in dem MaBc, um dio friihere Annahme zu be- 
statigen, daB die zeitliche Zunahmo der Auflosungsgeschwindigkeit m it einer Ver- 
gróBerung der Oberflache żusammenharigt. Auch ein katalyt. EinfluB der bei der Rk. 
gebildeten Fe-Salze kommt nicht in Betraeht. Wahrscheinlich spielen im Fc gebildete 
Capillaren fiir die beschleunigte Auflósung die Hauptrolle. Nicotin, Narcotin u. Gelatine 
yerzogern die Auflósung, Rohrzucker, Traubenzucker, Anilinchlorhydrat, Phenol, 
Kresol, Nitrobenzol u. Phenylendiamin sind wirkungslos. Messung der EK . der K etten 
Fe j 1-n. IiC l bzw. 1-n. FeSO., I KC1 gesatt. j 1-n. KC1, Hg2Cl2 | Hg m it u. oline Zusatz 
von Brucin zur HCl- bzw. F eS 04-Lsg. zeigt, daB m it steigender Brueinkonz. das Fe 
(bis zu einer gewissen Grenze) immer passiver wird. (Quarterly Journ. Indian chem. 
Soc. 4  [1927], 387—95. Benares [Indicn], Hindu-Uniy.) K r u g e r .

H. j .  Seemann, Zur elektrischen LeitfdKigkeit des Siliciums. Um zu priifon, ob 
der negative Temp.-Kocffizient der Leitfahigkeit bei S i  u. dam it dessen Charakter 
ais ,,Halbleiter“ wic bei Graphit nur auf Verunreinigungen (Oxydhaut ?) zuriick- 
zufiihren ist, h a t Vf. an Si-Einkrystallen potentiometr. Widerstandsmessungon (mit 
Kompensationsspannung) bei Zimmertemp., —80° u. — 180° ausgefiihrt. Dio ge
fundenen Tcmp.-Koeffizienten sind positiy u. nahern sich zum Teil dem der n. Metalle. 
Der spezif. W iderstand wird auf <  0,3— 1,5-10—3 geschatzt. Vf. nimm t an, daB auch 
Ti u. Zr in reinem Zustand sich bzgl. der Leitfahigkeit wie Metalle yerlialten. (Physikal. 
Ztschr. 28  [1927]. 765— 66. Erlangen.) R. K. Mu l l e r .

Werner Braunbek, Die Bewegung der Leitungselektrcmen in  Metali. Vf. wendet 
eine beim Platzwechselyorgang yon Ionengittern gefundene Beziehung fiir die Strom- 
dichto auf die yon H a b e r  angenommenen łon-Elektron-G itter der Metalle an u. 
findet, wenn er die Wahrscbeinlichkeit des Platzwechsels =  1 setzt, eine einfache 
Formel fiir Stromdiehte u. Leitfahigkeit. Die danach fiir dio Alkalimetalle bercchneten 
W erte stimmen in der GróBenordnung gut m it den beobachteten iiberein u. geben 
auch den Gang der Leitfahigkeit yon Ńa zu Cs wieder. (Physikal. Ztschr. 28 [1927], 
803—05. S tuttgart.) R. K . M u l l e r .

Russell P. Heuer, Der E influfi von Eisen und Sauerstoff auf die elektrische Leit
fahigkeit von Kupfer. Thermodynam. Uberlegungen fiihren Vf. zu dem SchluB, daB 
geringo Mengen Fe neben Cu„0 in  Cu nicht bestehen konnen, sondern daB FeO cntsteht. 
Demnach haben friihere Autoren, dio diesen Umstand nicht beriicksichtigt haben, 
nicht den EinfluB von Fe, sondern von FeO auf die Leitfahigkeit von Cu festgestellt. 
Untersucht wird zunaehst der EinfluB yon Fe einerseits, O andererseits auf die Leit
fahigkeit von Cu. Die D arst., Vorbehandlung u. Analyse der Legierungen wird ausfiihr- 
lich beschrieben. — Der EinfluB von gelostem Fe is t sehr groB; 1%  Fe -wurde dieLeit- 
fahigkeit um 630% erniedrigen. (Die W erte von A d d ic k s  Trans. Am. Inst. Min. 
Eng. 36 . 18 [1906]), H a n s o n  u . F o rd  (C. 19 2 5 . I. 1447) sind aus dem oben ge- 
nannten Grunde nicht richtig). Die Lóslichkeit yon Fe betragt jedoeh nur 0,3—0,4% ;
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bei gróBeren Fc-Gehli. andert sich die Leitfahigkeit nicht mehr. —  Der EinfluB von 
CuoO folgt angenahert dcm Gesetz von L e  Ch a t e l ie r , daB in Systemen, dereń Kom- 
ponenten unlóslich ineinander sind, die Leitfahigkeit eine lineare Funktion der Volum- 
verhaltnisse ist; fiir eine geringe generelle Abweichung liiBt sich eine Erklurung in der 
Form der Cu„0-Teilchcn geben. — Quantitative Unterss. der temaren Legierungen 
nach Leitfahigkeit u. M ikrostruktur zeigtcn, daB in Legierungen m it 0,006% bzw. 
0,0058% Fe u. 0,0083% bzw. 0,0273% O kein freies Fe vorhanden war, Legierungen m it 
0,0133% bzw. 0,0115°/0 Fe u. 0,0035 bzw. 0,0040% O zeigten nur 0,0004 bzw. 0,0003% 
Fe in  fester Lsg. (Journ. Amcr. chem. Soc. 49 [1027]. 2711—20. Philadelphia [Penn.], 
TJniv.) K l e m m .

H. E. Watson, Die Dielektrizitdlskonsianten von Ammoniak, Phosphoncasserstoff 
und Arsenwasserstoff. Die DEE. von NH3, P H 3 u. AsH3 -werden m it Hochfreąuenz 
unter Yerwendung eines Gaskondensators bei — 47,16 u. 100° bestimm t; App.-Kali- 
brierung u. MeBmethode im  Original eingehend besehrieben. Es wurden gemessen 
fiir NH3: (e — 1 ) -105 bei — 47° 1090, 16° 659, 100° 406; P H 3: — 47° 337,3, 16° 238,1, 
100° 168,7; AsH3: —47° 251,0, 16° 191,6, 100° 146. Daraus werden die DEE. bei 
gleicher D . nach D e b y e  berechnet u. die elektr. Momentc gefunden fiir NH3 zu
1,5-10-18, PH 3 0 ,5 5 -1 0 -18, AsH3 0 ,1 5 • 10 -18. (Proeeed. Roy. Soc., London, Serie A. 
117 [1927]. 43— 62.) “ R . K . M u l l e r .

R. H. deWaard, Uber eine Theorie der magnztisćhen Eigenschaflen des Eisens 
und anderer Metalle. Vf. gibt eine theoret. Erklarung der von B a r k h a u s e n  (0 . 1919. 
IV. 1096) u. spater von VAN DER P o l  untersuchten Magnetisicrungserscheinungen 
des Eisens, die mittels einer Verstarkeranordnung eine sprunghafte Anderung der 
Magnetisierung M  m it Anderung der auBeren magnet. Feldstarke II  bcobachteten. 
Die Spriingc sind plótzlichen Veranderungen des magnet. Zustandes einzelner Krystall- 
gruppen zuzuschreiben u. es wird gezeigt, daB es sich hierbei um K ettcn von sehr 
langgestreckten Krystallen handelt, die in  Feldrichtung liegen. Die theoret. Be- 
traclitungen u. Berechnungcn werden an langgestreckten, ins Materiał cingebettet 
gedachten Rotationsellipsoiden durchgefuhrt, dereń iimeres Feld im einzelnen u. 
beim Zusammenwirken melirerer Ellipsoide gróBenordnungsmaBig abgeschatzt werden 
kann u. maBgebend fur die Erscheinung sowie fiir das Ziistandekommen der Hysteresis 
ist. Diese wird fiir homogene Rotationsellipsoide uiitersueht. Sie hangt u. a. vom 
Achsenyerhaltnis ab u. kann e i n e m  S y s t e m  zweier Ellipsoide eigen sein, ohne 
den einzelnen Ellipsoiden zuzukommen, was auf prakt. Fiille angewandt, bedeutet, 
daB z. B. ein Eisenstab Hysteresis zcigen kann, olnie daB sie von seinen Einzelkrystal- 
liten gezeigt’ wiirde. Aus den Hysteresisbedingungen u. aus Versuehsdaten ergibt 
sich die Moglichkeit, die GróBe der einzigen yorkommenden M aterialkonstante 0 fiir 
einige Metalle abzuschatzen. Je  kleiner ih r absoluter Betrag ist, um  so groBer ist 
die Suszeptibilitat. Den gróBeren absolutcn Betragcn von §/33 entsprechen gróBere 
negative W erte von 0. (Philos. Magazine [7] 4 [1927]. 641—67.) KYROFOULOS.

Phyllis Jones, Der Hall-Effekt in  Aluminiumkrystallen und seine Beziehungen 
zu Krystallbau und Iirystallorientierung. F iir 8 Proben von Al wurde der H a l l - 
Koeffizient fiir einen Strom von 3,923 Amp. u. eine magn. Feldstarke von 5724 
bis 8414 Gauss bestimmt. Die Anzahl der K rystallite in  den zur Unters. verwandten 
Al-Proben betrug pro qmm =  0,00025, 0,00057, 0,00072, 0,0032, 0,0125, 0,042, 0,3 
u. 183; die durchschnittliche Dicke der Proben betrug im Durehschnitt 0,3 cm. Ais 
absol. W ert des HALL-Koeffizienten wurde fiir A l 3,44-10""1 gefunden. Der Koef- 
fizient ist unabhangig von der K rystallstruktur u. von der Orientierung der Gitter- 
ebenen im K rystall in  bezug auf den Prim arstrom. (Philos. Magazine [7] 4 [1927]. 
1312—22.) G o t t f r i e d .

W. Herz, Zur Kenntnis thermischer Groflen. Der Ausdruck: kryoskop. Kon- 
stante mai Schmelzwarme durch ebullioskop. Konstantę mai Vcrdampfungswarme

h at fiir alle Stoffe einen angenahert konstanten W ert. (Ztschr. anorgan.

a llg . Ćhem. 168 [1927]. 86—88. B reslau , Univ., Physik.-chem. Abt.) B l o c ii .
Harris Marshall Chadwell, Die Schmelzpimkte von wassrigen Salzsdurelomngen. 

D ie Sehmelzpunkte von vcrdiinnten HCl-Lsgg. werden bis zu einer gróBten Konz. 
von 1,0-molar mittels eines Platin-W iderstands-Thermometers bestimmt u. daraus 
nach der Methode von L e w i s  u . R a n d a l l  (Thermodynamics and the Free Energjr 
of Chemical Substances New York 1923) die Aktivitatskoeffizienten berechnet. Diese
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sind in guter tjbercinstimmung m it den aus der EK . berechneten. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 49 [1927]. 2795—2801. Massachusetts, Tufts Coli.) K l e m m .

Yoshio Tanaka und Tsutomu Kuwata, Bindrę azeolropische Oemische von Athyl
alkohol m it Petroleumkohtoiwasserstoffen. Aus Angaben der L iteratur u. eigenen Verss. 
m it Cydohexan (Kp. 80—82°, D.154 0,7834) u. n-Heptan (Kp. 97—99°, D.15, 0,7205) 
iiber die Bldg. von Azeotropen aus KW-stoffen u. Athylalkohol werden einige Gesetz- 
maBigkeiten abgeleitet. Die Beziehungen zwischen dem Kp. des KW-stoffs u. dem 
KW-stoifgeh. des azeotropen Gemisches lassen sieli durch eine gerade Linie wieder- 
geben, die bei Paraffin- u. Naphthen-KW -stoffen der Eormel G =  (1G0 — i)/l,15, bei 
aromat. KW-stoffen der Formel O — (140 — t) /0,89 entspricht; hierin is t G der KW- 
stoffgeh. des azeotropen Gemisches in  Gew.-%, t der Kp. des KW-stoffs. Die Be
ziehungen zwischen dem Kp. des KW-stoffs u. dem des azeotropen Gemisches kónnen 
durch eine Hyperbelkurve wiedergegeben werden, die der Gleichung (£kw — tj\) 
(81 — t j )  =  K  entspricht; liicr is t żkw der Kp. des KW-stoffs, tA der des Azeotropen, 
K  eine Konstantę, die bei Paraffin- u. Naphthen-KW-stoffen ca. 236, bei aromat. KW- 
stoffen ca. 150 betragt. — KW-stoffe, dereń Kpp. unterhalb 45° oder oberhalb 160° 
liegen, bilden kaum Azeotrope m it Athylalkohol. (Journ. Fae. Engin., Tokyo Imp. 
Univ. 17 [1927]. 117—26.) Os t e r t a g .

George S. Parks, Charles E. Hablutzel und Lawrence E. Webster, Die 
Bildungswarme von Zinkoxyd. Die bisherigen Angaben iiber die Bildungswarme von 
ZnO schwanlccn zwischen 86,900 u. 82,970 Cal. Insbesondere hatte  d e  F o r c r a n d  
(Ann. chim. phys. [7] 27. 26; C. 1902. II . 883) fiir vcrschicden hergestellte P raparate 
yerschiedenc Werte erhaltcn (83,0—84,7 Cal.) u. daraus auf yerschiedene starkę „Poly- 
merisation“ gcschlossen. Vf. miflt sie Liisungswarme von ZnO in 2,63-n. HC1. Die 
benutzten Praparate enthielten weniger ais 0,1% Verunrcinigungen. Sie waren teils 
auf nassem, teils auf trocknem Wege hergestellt u. sehr ycrschieden vorbehandelt, 
teils bei niedriger Temp. getroeknet, teils auf Tempp. bis 1100° bis zu 60 Stdn. crhitzt. 
Um ein Absinken der Praparate in  dem Wassercalorimeter auf den Boden u. infolge- 
dessen Verz6gerungcn der Auflósung zu yermeiden, -wurde 1 kg Hg in  das Calorimeter 
gefafi gegeben. Ais Mittel von 47 Bestst. ergibt sich eine Lósungswarme yon —15,275 cal. 
Die Lsg. war dabei nach der Messung efrwa 2,39-n. an HC1 u. 0,24-n. an ZnCl2. Aus 
der gefundenen Lósungswarme berechnct sich unter Benutzung des Wertcs von Ri- 
c h a r d s  u. B u r g e s s  (Journ. Amer. chem. Soc. 32. 431 [1910]) fiir die Lósungswarme 
von Zn die Bildungswarme von ZnO aus den Elementen zu 83,240 (±0,200) Cal. 
(Joum . Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2792—95. Stanford Univ. California.) K l e m m .

A 3. K olloidchem ie. Capillarchem ie.
Wolfgang Ostwald und Ivan Egger, Ober eine einfache Herslellungsmethode 

von kolloidem Schwefel miłlels Hydrazin. Durch Einwirken von Hydrazinhydrat auf S 
erhalt man eine roto kolloide Lsg. m it bis zu 50% S, die beim Dispergieren m it h. W. 
oder EingieCen in  W. u. nachfolgende Dialyse sehr stabile, ziemlich reine u. weitgehend 
resoluble Praparate von kolloidem S ergibt. E in Zusatz von Scbutzkolloiden is t nieht 
notwendig. (Kolloid-Ztschr. 43 [1927]. 353—55.) W u r s t e r .

Wolfgang Ostwald und Herbert Schmidt, Kinetische TJntersuchungen iiber die 
Peplisaticm von Aluminiumliydroxyd. Im  AnschluB an Arbeiten vcn v . KoHLSCHUTTER 
iiber Peptisation von Al(OH)3 (C. 1919. I. 429. 1924. I. 1010) stellten Vff. nach der 
Methode dieses Forsehers festes A l(0H )3Gel durch topochem. Umsetzung von Ammo- 
niakalaun in  6-n. NHjOH dar. Der Peptisationsvorgang dieses Gels wurde kinet. 
yerfolgt, teils durch gcwichtsanalyt. Best. der wahrend des Prozesses kolloid in  Lsg. 
gegangenen Gelmenge, teils durch potentiomotr. Verfolgung der [H+], Die Pepti
sation wurde untersucht in  HGl, HBr, H J, H N 0 3, H-COOH, CH3-COOH u. in  Puffer- 
gcmischen, d. h. gleichen Volumina u. Norm alitaten yon Saure- u. Salzlsg. Die Pep- 
tisationskuryen yerlaufen wie die Koagulationszeitkurven autokatakinet. Die [H+] 
is t fiir den Verlauf des Peptisationsvorgangs n ieht maBgebend, sondern es t r i t t  spezif. 
Saureanionenwrkg. auf. Manche starken Sauren, z. B. H 2S 04 u. H 3P 0 4 peptisieren 
iiberhaupt nieht. Die Einzelresultate sind in  Kurven u. Ubcrsichtstabellen wieder
gegeben u. ausfiihrlich diskutiert. Theoret. tlbcrlegungen zu dem Versuchsmaterial 
lassen Vff. die Erscheinungen ais „Dissoziationspeptisation von Mizellargittern“ eha- 
rakterisieren; der eigentliche Peptisator entsteht dabei erst sekundar durch Dissolution 
eines Gelanteils u. wird dann adsorptiy gebunden u. in  Rk. gebracht. (Kolloid-Ztsehr. 
43 [1927]. 276—95.) W u r s t e r .
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Wilhelm Biltz, Gallertbildung von Ceriliydroxyd-Hydrosol. Das von C h a k ra -  
VARTI, G h o s h  u . D h a r  (C. 1927. I I .  1448) benutzte Darstellungsyerf. fiir das Sol 
von CefOH)^ ist vom Vf. friiher beschrieben (C. 1903. I . 314). Beim Aufbewahren 
gerann das 1901 bereitete Hydrosol von selbst, wohl unter der Einw. der Glassubstanz. 
Durch Eindampfen des Hydrosols auf dem Wasserbade wurde eine gummiartige M. 
erhalten, welche schon damals ais im wesentlichen festcs Hydrosol des Cerihydroxyds 
bezeichnet wurde. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168 [1927]. 96. Hannover, Techn. 
Hoehschule.) B l o c h .

M. Samec, Uber die ultramikroskopische Unlersuchung von Starkelosungen. Es 
ergab sich, daB dio Amylosubstanzen von den Erytlirosubstanzen sich auch durch 
die Form der ultramikroskop. Bestandteile unterscheiden. Beim Erhitzen der Starke- 
sole yerringert sich die BROWNsche Bewegung u. die Koagulation der Teilchen wird 
beschleunigt. In  nicht peptisierter Starko is t dio Zahl der Ultramikronen geringer 
ais man nach dem osmot. Druck erwarten wiirde. (Archiv. Hemiju Farmacijn Zagreb
1 [1927]. 243—44. Ljubljana, Univ.) T o m a s c h e k .

Wolfgang Ostwald und Gerhard Frenkel, Kinetisclie Studien iiber Słdrke-Ver- 
kleisUrung. I. Vff. untersucliten die Kaltyerkleisterung von Kartoffelstiirkcsus- 
pensionen bei Zusatzen m it Hilfe der viscosimetr. Methode quantitativ  u. kinet. ALs 
Susponsion gelangtc eine 5°/0ig. Aufschlammung von Siarkę m it 15% W.-Geh. zur 
Anwendung. Die viscosimetr. Metliodik wurde auf ihre Beeinflussung durch Konz., 
Temp., Vorbohandlung, mechan. Eig. usw. untersucht u. w ird genau beschrieben. 
An Zusatzen wurden untersucht: KC1, KBr, ICJ, KCN, KNOa, K 2C03, KC2H 30 2, 
KOH, NaOH, NH,OH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KSCN, NaSCN, NH.SCN, HĆ1, C0H3OH- 
S 0 3-C 00H , K.,[Fe(CN)0], K 3[Fe(CN)0], MgCl2, CaCl2, A1C13, (NH,)2Ce(N03)6, CO(NH2)2- 
C ji.O H  ■ COONa. Ais besonders geeignet zur Kleisterwrkg. erwiesen sich davon 
KOH, NaOH, K SC N , N aSC N , N H .SC N , IiCl, ICJ, C JlfiH C O O N a. —  Die vis- 
cosimetr. Verkleisterungskurve verlauft autokatakinet. Die einzelnen K urven (Rlio- 
danid- u. Harnstoffkurvcn, Na-Salicylatkurve u. HC1- u. Basenkurven) werden aus- 
fiihrlich analysiert u. ihr Vcrlauf beschrieben. Von wesentliehem EinfluB auf dio Ver- 
kleisterungsgeschwindigkeit sind Konzz. der Zusatze, der Starkesuspension u. die 
Temp., auBerdem Wasserung oder Entwiisserung der Stiirke, diese beiden Faktoren 
wahrscheinlich infolge Strukturlockcrung des Stiirkekorns. — Vff. haben gefunden, 
daB der W.-Geh. der Stiirke beim Stehenlassen iiber 36%ig. ILSO.j normal bleibt. — 
Die Verkleisterungsgeschwindigkeit yerschiedener Starkesorten weichen so stark  
voneinander ab, daB diese Eig, zur Kennzeichnung der Starkesorte dienen kann. 
Schon Zusatze yon 10% Mais-, Reis- oder Weizenstarke zu Kartoffelstiirke lassen sich 
viscosimetr. bei der Verkleisterung erkennen. Leider gibt sich umgekehrt der Zusatz 
yon Kartoffelatarke zu teuren Stiirken nicht so ausgopragt zu erkemion, daB man 
darauf eine Methode zur Priifung auf Verfalschung griinden kann. — Starkę Unter- 
schiede gaben auch orientierend aufgenommone Verkleisterimgskurven yon ver- 
schiedenen Mehlsoitcn. (Kolloid-Ztsehr. 43 [1927], 296—312.) W u r s t e r .

A .v.B uzagh, Zur Theorie der Peptisation. II. (I. vgl. C. 1927- I. 2044.) Die 
in  der I. Mitt. gefundeno Regel von der Abhangigkeit der „kolloiden Loslichkeit“  
von der Menge des Bodenkórpers wurde an der Peptisation von Palmilinmure m it 
Alkalihydroxyden erneut bewicsei). Es wurden zu diesem Zwcck yerschiedene Mengen 
Palmitinsaure gepulyert u. m it derselbcn Menge NaOH-Lsg. im Thermostatcn bei 
25° geschiittelt. Die Lósungsisotherme weist ein Maximum auf. Die Zeit is t bei den 
yerhaltnismaBig langsam yerlaufenden Peptisationsvorgangen ais Variable zu beriick- 
sichtigen. So wird z. B. bei der Peptisation yon Eisenhydroxydgel die Konz. des Fe(OH)3- 
Sols m it der Zeit geringer, wenn eine gróBere Menge Bodenkórper yorhandon ist. — 
Die an der Oberflache des Bodenkórpers befindlichen Gelteilchen werden zuerst pepti- 
siert, yerbrauchen das Peptisationsmittel u. yerhindern, daB dieses m it der Gesamt- 
menge des Gels in  Beruhrung kommt. M it der Zeit diffundiert das restliche Pepti
sationsmittel in  das Gel, ru ft einen Desorptionsyorgang im Sol hervor u. es kommt 
zur Koagulation von einzelnen Teilchen. — Die Konst. des Bodenkorpers yerandert 
sich beim Fe(OH)3-Gel durch Hydrolyseyorgange; auch die Konst. der entstandenen 
l<e(OH)3-Sole ist yon der relativen Bodenkórpermenge abhiingig. — Die Abhangigkeits- 
regel wurde auBerdem bei der Peptisation yon S-Gelen festgestellt, die aus fast homo- 
dispersen Solen entstanden sind. (Kolloid-Ztsehr. 43 [1927]. 215—20.) W u r s t e r .

A. v. Buzagh, Zur Theorie der Peptisation. III. Uber die Bodenkorperregel bei 
Peptisation m it hydrophilen Solen. (II. ygl. yorst. Ref.) Die Bodenkorperabhangigkeit
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der Peptisierbarkeit wurde in  der Weise gepriift, daB Sole ais Peptisatoren yerwendet 
wurden. Am Beispiel der Peptisation von Tierkohle u. Fe(0H)3 in  Lsgg. von Na- 
Stearat, Na-Oleat u. Monopol-Seife, von Kaolin m it Humussdurelsgg. u. der Pepti- 
sationsvorgange bei der Alizarinlackhldg. aus Al{0H)3-Gel u. alkal. Alizarinlsg. wird 
die Abhangigkeit der Peptisierbarkeit von der Menge des Bodenkorpers unter Auftreten 
eines Maximums gezeigt. (Kolloid-Ztschr. 43 [1927]. 220—24.) W uRSTER.

Wolfgang Ostwald und W. Rodiger, Uber D issolutim  und Peptisation von 
Humussaure durch Natronlauge. Die „Lóslichkeit“ von Humussaure in  NaOH  bei 
wechselnder Konz. u. Bodenkorpermenge wurde untersucht u. ,,Loslichkeitskurven“ 
aufgenommen, aus denen hervorgelit, daB boi mittleren NaOH-Konzz. u. mittleren 
Humussaurcmengen sowolil Humatbklg. ais auch typ. Peptisation der Humussaurc 
au ftritt m it einem Optimum der Solbklg. bei ca. 0,01-n. NaOH u. ca. 0,22 g Humus
saure. (Acid. huminicum-MERCK.) Roine Humatbldg. tr i t t  nur bei extrem kleinen 
oder groBen NaOH Mengcn oder selir groBen BodenkórperiiberschuB ein. Fiir die 
Peptisationscrscheinungen gilt dic Bodenkórperregel (vgl. vorst. Ref.). (Kolloid- 
Ztschr. 43 [1927], 225—27.) .. W u r s t e r .

Wolfgang Ostwald ,Walter Steinbach und Rudolf Kohler, Uber die Boden
korperregel bei der Bntstehwng grohdisperser Systenie. Vff. haben gefunden, daB die 
Bodenkorperregel (vgl. vorst. Ref.) auch bei der Bldg. gróber disperser Systeme, dereń 
TeilchengróBe an oder sehon iiber der Grenze kolloider Dimensionen liegt, gilt u. zwar 
sowohl fur EmulgierungsvoTga,nge ais fur Snspendieru7igsvoig&Tige. Ais Beispiele dienten 
Oliisenol in  W . (m it u. ohne zugesetzton Emulgator, z. B. Aceton) u. Adsorptionskohle, 
suspendiert durch Pikrinsaure, Anilin  oder Pyridin. Auch in  diesen Fiillen steigt die 
emulgierte, bzw. suspendierte Menge zunachst m it steigender Bodenkorpermenge 
(bei Koiistanz von Volum u. Konz. d. Dispersionsmittels) u. durchschreitet das iiblichc 
Maximum. (Kolloid-Ztschr. 4 3  [1927]. 227— 32.) W u r s t e r .

Wolfgang Ostwald und Rudolf Kohler, Uber Bodenkdrperbeziehungen bei der 
Quellung mul Losung von Gelatine. Aus einer Reihe alterer Arbeiten wird fur die 
Quellung von Gelatine in  HC1 eine einfaclie logaritlim. Beziehung lierausgeschalt: 
q/m  — k-vn, wo q der Quellungsgrad, m  die Quellkórpermenge, q :m  also das spezif. 
Qucllungsvermógen, v — l \ m  die relativc Menge der Quellfl. u. k u. n  Konstanten be- 
deuten. Diese Beziehung gilt auch bei Konstanz der [H+] nach erfolgter Quellung; dic 
Quellung von 3 kolloidchem. sehr versehiedenen Gelatinesorten in  reinem W. ergibt 
diesolbo Bodenkorperbezieliung, u. zwar sowohl nach der Volummethode ( Quellung 
gepulverter Gelatine), wie nach der Gewichtsmetliode ( Quellung von Gelatinepliittchen).
— Vff. stellen gleichzeitig m it den Quellungsvcrss. Verss. iiber die spcmtane Loślichkeit 
von Gelatine in reinem W. an; diese nimm t m it steigender Menge Bodcnkorper stark 
zu. Man erhalt z. B. auf diese Weise bei 20° eine schwach viscose, 2,5%ig. Gelatinelsg. 
Je  niedriger die Temp., desto geringer ist der EinfluB der Bodenkorpermenge auf spezif. 
Quellung u. Loślichkeit der Gelatine. Die Loslichkeitskuryen sind m it denjenigen von 
Cellulosederiw. in organ. Losimgsmm. ident. (vgl. naehst. Ref.) u. werden theoret. 
ausgewertet. (Kolloid-Ztsehr. 43 [1927]. 233— 40.) W URSTER.

W. von Neuenstein, Uber Loślichkeit, Quellung und Adsorption von Cellulose 
in  Alkali. W ahrend Vf. friiher die Bodenkórperabhangigkeit der Loślichkeit an Cellu
losederiw . untersucht hatte  (vgl. C. 1 9 2 7 . I. 2045), studierte er dieso Verhaltnisse jet/.fc 
an der Cellidose selbst. Loślichkeit, Adsorption u. Quellung in  Lsgg. von NaOH u. KOH 
■ivurden gomessen. Die Abhangigkeit der Loślichkeit von gebleielitem u. ungebleichtem 
Zellstoff von der Bodenkorpermenge naeh der Wo. OSTWALDsclien Regel w ird e  ge
funden, ebenso das erwartetc Loslichkeitsmaximum in 9,4%ig. NaOH festgestellt. 
Dio Loślichkeit in  KOH betragt nur x/10 der in NaOH derselben Konz. — Die experi- 
mentell erm ittelten Adsorptionskurvcn lassen auf gleichzeitig stattfindendc Pepti- 
sationsyorgiłngo bei der Einw. der Lauge auf Cellulose sehlicBen; nur in hóher konz. 
Laugen liegen reine Adsorptionskurven vor. — Bei dem Quellungsgrad von Cellulose 
in W. u. Lauge liegt eine alinliche Abhangigkeit von der Bodenkorpermenge vor, wie 
sie von W o. O s t w a l d  u . K o h l e r  bei der Gelatine gefunden wurde (vgl. vorst. Ref.). 
(Kolloid-Ztschr. 43 [1927], 241—49.) WURSTER.

Wolfgang Ostwald, Zur Tlieorie der Bodenkorperregel. Vf. gibt einleitend folgende 
Klassifikation der Peptisationserscheinungen: Adsorptionspeptisationen (z. B. Kohle in 
Pikrinsaure, Globulin in  Neutralsalzlsg.), Dissolutionspeptisationen (z. B. Hydroxydc 
in  Sauren, Humussaure in  Alkali), Peptisation ąuellender Korper (Gelatine in  organ. 
Losungsmm.), spontane kolloide Auflsg. yerschiedener 1. Gele (z. B. kolloide Farbstoffe



1928. I. A:1. K o l lo id c i i e m ie .  C a p i l l a r c h e m i e .  057

in Bzl.) u. Peptisationcn m it speziellen chem. Rkk. [z. B. Bldg. von bas. Wismut- 
nitratsol bei Auflsg. u. Hydrolyse von Bi(N03)2]. Fiir diese Erscheinungen, wie fiir 
die der Emulgierung u. der Dissolutionspeptisationen stellt Vf. eine ausfiihrliche Theorie 
auf der Grundlago der Adsorptionslehro auf, wegen dereń Einzelheiten auf die Original- 
arbeit verwiesen sei. (Kolloid-Ztsclir. 43 [1927], 249—67.) W u r s t e r .

Wolfgang Ostwald und Rudolf Kohler, U ber die flussig-fliissige Entmischung 
von Gelatine durch Sulfosalicylsaure und -iiber die Beziehungen dieses Systems zur Pliasen- 
regel. U nter geeigneten Bedingungen werden Gelatinelsgg. durch Sulfosalicylsaure in
2 fl. Sehichtcn entmischt; diese Erscheinung haben Yff. cxperimentell u. theoret. unter- 
sucht. Bei konstanter Gelatinekonz. bcginnt die Entmischung bei einer unteren u. 
hórt bei einer oberen Sulfosalicylsaurekonz. auf, wobei m it steigender Gelatinekonz. 
das Entmisckungsgebiet der Sulfosalicylsaure immer kleiner wird. Oberhalb 14°/0 
Gelatinekonz. t r i t t  keine makroskop. erkennbare Entmischung mehr auf. Die Zus. 
der beiden Schiehten ist nicht konstant. Bei konstanter Gelatinekonz. is t die Ver- 
schiedcnhcit am gróflten bei m ittleren Sulfosalicylsaurekonzz., u. wird kleiner bei An- 
naherung an den oberen u. unteren Entmischungspunkt. Bei geringeren Gclatinekonzz. 
zeigen die Schiehten gróBere Unterschiede in  ihrer Zus. ais bei hóheren Gclatinekonzz. 
Temp.-Erhóhung bewirkt eine Verringerung der Unterschiede in der Zus. der Schiehten 
bis zum vollstandigen Verschmelzen zu einer einheitlichen Fl. Temp.-Erniedrigung 
w irkt entgegengesetzt. Die Vereinigung der Schiehten t r i t t  bei um  so hóhęrer Temp. 
ein, je gróBer die Unterschiede der Zus. bei 25° sind. Trotz iiuBerlicher Ahnlichkeit 
mit ternaren Gcmisclien gcgenseitig begrenzt molekular 1. Fil. m it einer Mischungsliicko 
zeigt das System Gelatine-Sulfosalicylsaure-W. gegeniiber der Entmischung molekular- 
disperser Systemc grundsiitzliche Unterschiede, wrie durch einen Verglcich des Dreieck- 
diagramms des untcrsucliten Systems m it dem des Systems K 2C03-A.-W. gezeigt wird. 
Es ist unmóglich, in  der Mischungsliicke des Systems Gelatine-Sulfosalieylsaure-W. 
sog. Konoden zu ziehen, da die Zuss. der Schiehten keinen auf der Entmisehungskurve 
liegenden Punkten entsprechen. Das entmisehte System Gelatine-Sulfosalicylsaure-W. 
hat mindestens einen Freiheitsgrad mehr ais ein zweiphasiges System im Sinne der 
Phasenregel. Vf. bestreitet daher, daB man die von S. P. L. SoRENSEN fiir die EiweiB- 
krystallisation u. amorphc EiweiBfiillung angenommene weitgehende Analogie zwisehen 
der Fallung solvatisierter Kolloide u. derjenigen molekulardisperser Systeme auf alle 
Fallungen von EiweiBkorpern verallgemeinern darf. Auch darf man aus der Zus. der 
,,Mutterlauge“ von krystallisierenden EiweiBlsgg. keine Schliisse auf die quantitative 
Zus. des ,,Bodenkórpers“ ziehen. (Kolloid-Ztsclir. 43 [1927]. 131—50.) W u r s t e r .

Wolfgang Ostwald und Rudoll Kohler, Der E influp von Neutralsalzen auf die 
Entmischung von Gelatine durch Sulfosalicylsaure. (Vgl. vorst. Ref.) Neutralsalze be- 
einflussen die Siilfosalicylsdurei'a.\\mg der Gelatine in  der Weise, daB diese m it steigender 
Salzkonz. zunachst gefórdert, dann verhindert u. zuletzt wieder gefórdert wird. Diese 
Wirkungsgebiete der yerschiedenen Salze werden entsprechend der Stellung der wirk- 
samen Anionen in der H oFM EISTER schen Ionenreihe in  selir yersch ied en en  Konzz. 
durchlaufen. Beim Citrat sind sie gering u. vergróBern sieh, je hóher die Anionen in 
der Ionenreihe dem Rhodanid stehen. Gelatine wird also ganz allgemein durch Sauren, 
dereń Anionen in  der Ionenreihe dem Rhodanid naliestehen, ebenso wie durch Sulfo
salicylsaure in  2 fl. Sehichten entmischt. (Kolloid-Ztschr. 43 [1927]. 151—55.) W u r .

Wo. Ostwald, Weitere Beitrage zur Kenntnis von Solen mit Struktur-Yiscositat. I. 
Nach Vcrsuchen m it R. Auerbach und J. Feldmann. Vff. fiihrten Messungen iiber 
die Viscosimetrie von Ammoniumoleat$o\en aus. Die Sole wurden durch Eintropfen 
von Olsaure in  iiberschiissiges NH40 H  hergestellt. Die yerwendete Apparatur ist in 
der Arbeit von Wo. Os t w a l d  u . A u e r b a c h  (C. 1926. I .  3132) beschrieben. Die 
Messungen erstrecken sieh iiber das ganze Stromungsgebiet (Turbulenz-, H a g e n -, 
Po iS E V iL L E sehes u. Strukturgesetz). Wenn man die W erte m it den bei Gelatinesolen 
gefundenen yergleicht, so zeigt sieh, daB die Reproduzierbarkeit bei den Messungen 
m it Ammoniumoleat ungefalir ebenso gut ist; ani schlechtesten is t sie in  beiden Fallen 
bei kleinsten Drucken oder Geschwindigkeiten. — Verd. Sole (0,0024-n., bezogen auf 
Olsaure) zeigen vor\viegend Turbulenzreibung (analog W.) u. nur bei kleinsten Drucken 
einen ldeinen Strukturviscositatsast in der Kurve. 0,0048-n. Sole zeigen eine typ . 
V-fórmige allgemeine Viscositatskurve, d. h. starken Turbulenzast u. starken Struktur- 
as t ohne ausgesprochenes IlA G EN -PoiSEV ILLEsches Zwischengebiet. Bei 0,0096-n. 
Solen  vcrflaeht sieh der Turbulenzast u. geht in einen steil ansteigenden Strukturast 
ohne horizontales Zwischengebiet iiber. — Durch mechan. Behandlung der Oleatsole
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nim m t die Viscositafc ab; die Einfliisse mechan. Behandlung auf die „Struktur-Turbu- 
lenz“ werden beschrieben. — Beim Erliitzen des Oleatsols auf 65° gelit dio Viseositiit 
fast bis auf die W erte von W . zuriick. Die Erseheinung der Struktur-Turbulenz wird 
theoret. m it einer verschiedenen inneren mechan. S truktur des Sols rechts u. links 
(auf der Kurve) vom Gebiet dieses Effekts gedeutet. — Bei sehr kleinen Drucken findet 
bei konz. Solen wieder eine durch ein ,,Gleiten“  erklarbare Viscositatsabnahme 
sta tt. —  Die Oleatsole werden an yergleichsweise mitgeteilten Messungen m it Gelatine- 
solen yergliehen: diesen fehlt die Strukturturbulenz (sio haben eine stabilere innere 
Struktur), jenen ein ausgcsprochcnes H A G EN -PoiSEV lLLEsches Gebiet. — Die ge- 
fundenen Viscositatswerte stimmen m it den von H a t s c h e k  u . J a n e  m it dem Co u e t t e - 
App. gefundenen (vgl. C. 1 9 2 6 . I. 2310) iiberein. (Kolloid-Ztsehr. 4 3  [1927]. 155 
bis 181.) W u r s t e r .

Wo. Ostwald, Weitere Beilrdge zur Kenntnis von Sohn mit Strukturviscosilat.
II . Uber Struktur-Turbulenz bei Baumwollgelb- und Hg-Sulfosalicylsaure-Solen. Nach 
Versuchen m it R. Auerbach und J. Feldmann. (I. vgl. yorst. Ref.) Die Erseheinung 
der ,,Strukturturbidenz“ wurde wio beim Ammoniumoleatsol auch an salzhaltigcn u. 
gereinigten Baumwollgelbsolen u. Hg-Sidfosalicylsiiuregeleii bei capillarviscosimetr. 
Unterss. festgestellt. Bei Na2S04-haltigen Baumwollgelbsolen versehiedener Konz. 
entwickelt sich die S trukturturbulenz u. ycrschwindct bei zunehmender Konz. wieder 
(bei l,3% ig. Solen, dio gleiehzeitig ein Viscositatsmaximum zeigen, vgl. C. 1 9 2 7 . I .  
1617). Alle Sole, die S trukturtubulcnz zeigen, zeigen auch ausgesprochene Scher- 
elastizitat. (Kolloid-Ztsehr. 43 [1927]. 181— 87.) W u r s t e r .

Rudolf Auerbach, Elektrostatisch geladene Grenzfldchen. Vf. gibt eine ausfuhrliche 
Ableitung u. Darlegung der Theorie der Verringerung der Oberflachenspannung yon 
Fil. fiir einfache elektrostat. u. Doppelschichtbeladung. Um die Veranderung der 
Oberflachenspannung von FU. durch elektrostat. Beladung quantitativ  experimentell 
bestimmen zu kónnen, mufiten dic Oberflachenspannung u. das elektr. Potential ge- 
messen werden. Diese MeBmethoden werden genau beschrieben, die erstere nach R a y - 
l e i g h ,  die letztero nach TnOMSON u. KiRCHHOFF. Ais elektrostat. Stromąuelle 
diente bis 25 000 V  eine Influenzmaschine, bis 100 000 V eine WOMMELSDORFsclie 
Kondensatormaschinc. An Zahlenergebnissen werden Werte fiir die Verringerung 
der Oberflachenspannung yon 17., Hg u. GH3-CO-CH3 m itgeteilt. Allgemein g ilt fiir 
alle Falle, daB bei bestimmten Versuchsbedingungen reproduzierbare n e g a t i y o  
Werte der Oberflachenspannung erbalten werden kónnen. Ahnlich liegen die Vcr- 
haltnisse fiir den Fali einer elektrostat. Doppelschicht, der theoret. abgeleitet w ird u. 
sieh ais Energetik der elektr. Dispergierung charakterisieren liiBt. Vorlaufig te ilt Vf. 
yon seinen experimentellcn Ergebnissen auf diesem Gebiet mit, daB sich alle von ihm 
untersuchten Fil. durch elektr. Beladung sowohl in  Luft, wie in  isolierenden Fil. zeT- 
stauben lassen. In  diesem Falle werden ,,Wasser-in-Ol-Emulsionen“ erlialten, dereń 
dispersc Phase freie elektr. Ladimgen besitzt, die wieder entnommen werden kónnen, 
so daB derartige Systemo Akkuniulatoren fiir freie elektr. Energie darstellen. (Kolloid- 
Ztsehr. 4 3  [1927], 114—31. Leipzig, Phys.-chem. Inst. Univ.) WURSTER.

L. A bonnenc, Uber die Gesetzc des tropjenweisen Ausfliepens von Flussigkeiteyi 
aus einer zylindrisćhen verlikalen Ausflufiróhre. Es wurde das Tropfengewicht p  u. 
die Form abfallenden Tropfens in Abhiingigkeit von der AusfluBgeschwindigkeit 
untersucht. Bedcutet N  dic Tropfenzahl in der Zeiteinbeit, so gilt die empir. Formel 
p — a +  6 N  — cN~. Dio GróBen a, b u. c hangen von N  n icht ab, wohl aber is t b 
in  erster Naherung der Zahigkeit der Fl. d irekt proportional, wahrend c der D. der 
Fl. d irekt u. dem inneren Durchmesser der AusfluBróhre umgekehrt proportional 
ist. Die GróBe a  sollte, wollte man das TATEsche Gesctz ais Grenzfall fiir unendlich 
langsam sich bildende Tropfen auffassen, dom Prod. 2 j t y  r (y die Oberflachenspannung 
der Fl., 2 r der auBcre Durchmesser der AusfluBróhre) gleich sein. Meistens is t aber 
a viel kleiner, fiir W. u. yerschiedene Róhren sebwankt sie zwischen 0,54-2 n y  r w.
0,72-2 z iy r .  F iir yerschiedene Fil. u. gleiehe Rohren ist a nur dann proportional 
den Oberflachenspannungen, wenn die Fil. ahnliche physilcal. Eigg. aufweiscn: so 
fiir W. u. wss. Lsgg. U ntersucht wurden wss. Lsgg. yon NaCl, Rohrzucker u. A . Yon 
reinen Substanzen wurden untersucht A., CILO ll, Amylalkohol, Aceton u. Bzl.; ihre 
Oberflachenspannung kann in  m it W. geeichten Róhren nicht bestimm t werden. — 
Fiir W. gilt zwischen 0 u. 40°: y  =  y 0 (1 — 0,002024 i). — Uber die Arten des Ein- 
schniirens u. des AbreiBens yon Tropfen ygl. das Original. — Eine Unters. der Tropfen-
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bldg. im Magnctfeld, die ziemlich yerwickelt ist, weil ja  der Tropfen selbst das Feld 
morklieh beeinfluBt, zeigte immerhin, cl a 13 das Magnetfeld weder die Oberflachen- 
spannung noch die Viscositat yon W., von wss. FeCl,-, MnCl2- u. M nS04-Lsg. u. von 
A. verandert. (Ann. Physique [10] 3 [1925]. 161—249. Grenoble, Univ.) B km .

L. A bonnenc, Oberflachenspannung wassriger Sdurelosungen. Dio Methodo des 
„hangenden Tropfens“ gibt, wic Vf. gezeigt hatto  (yorst. Ref.), genaue Werfce fiir die 
Oberflachenspannung, wenn es sich um ahnliche Stoffe handelt. Insbesondere wurde der 
EinfluB der Bildungsgeschwindigkeit des Tropfens eliminicrt, indem die Tropfengewiehte 
bei yerseliiedenen Bildungsgesehwindigkeiten festgestellt u. auf dio Gesehwindigkeit O 
extrahiert wurde. U nter den Sauren yerlialten sich ein- u. mehrbasische verschicden. 
Bei den ersteren yermindert sich die Oberflachenspannung A  bei steigender Konz. z 
gcmiiB A  — A 1 — A  (1 — k r,n), wobei rm =  r/M , M  —  Mol.-Gew. der Saure ist. k liegt 
zwischen 380 u. 3 6 7 -10-5 . Bei mehrbas. Sauren steigt der Quotient (A ' — A )/A  u. 
geht dureh ein Maximum. Vf. sehlieBt daraus: N ur das H+-Ion yermindert die Ober
flachenspannung; alle anderen Ionen (yielleiclit auBer OH- ) crhóhen sie. Bei den ein- 
bas. Sauren kommt in  erster Linie der EinfluB von H+ zur Geltung, bei den mehrbas. 
dagegen der erhóhende der mehrfach geladenen Anioncn. T ritt dagegen bei diesen 
Sauren bei hóheren Konzz. dio Dissoziation zuriick, so yermindert der EinfluB der 
Molekule den W ert wieder, da Molekule mcist dio Oberflachenspannung erniedrigen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927], 948—50.) K l e m M.

Hans Egner und Gunnar Hagg, Die Wirkung der Aciditat der Unterlage auf die 
Struktur monomólekularer Schicliten. Die Eigg. monomolekularer Schichtcn von 
Fettsauren auf W . zeigen liinsichtlich ihrer Packung eine D iskonuitat bei einer be- 
stimmten Aziditat der Wasserunterlage, die bei ph =  5,5 liegt. Dio Vf. schcn die 
Ursache dieser Erscheinung in  besonders rasebem Ubcrgang der undissoziierten Form 
in  dio dissoziierte im Gebiete, wo pn =  pKa (wo pKa der negatiye Logarithmus der 
Dissoziationskonstante der Saure). Die pKa-Werte der Sauren yon Essigsaure bis 
Pelargonsiiurc liegen bei 5,0, welcher W ert eine yerschiedene Oricntierungsmoglich- 
keit der Fettsauren auf der Wasseroberflacho bei entsprechendem pn-W ert erklaren 
wiirde. Richtigkeit der Theorie yorausgesetzt, wiirde sich daraus ein M ittel ergeben 
zur Best. der Dissoziationskonstante schwach lóslicher, monomolekulare Schichten 
bildender Substanzen. (Philos. Magazine [7] 4 [1927]. 667— 70. Stockholm, 
Univ.) K y r o p o u l o s .

Hira Lal Roy, Experiinenteller Beitrag zur Tlieorie der Zustandsgleichung fiir  
adsorbierte Substanzen. Vf. miBt die Oberflachenspannung wss. Lsgg. yon n-Valerian- 
saure, n-Hexylsdure, n-Hąplylsaure, n-Octylsaure, n-Nonylsdure, Monomethylhamstoff 
symmetr. Dimethylliamstoff, Athylharństoff, symmetr. Didthylharnstoff u. Phenol u. 
ycrgleicht den beobachteten W ert yon n  (Obcrflachenspannungsernicdrigung) m it 
den nach den Gleichungen (1) n  =  R  T  c/(k +  P c) (V o lm er, C. 1925. II. 1503) u. 
(2) 7i =  R  T/2  /? In (2 /? c/k-\- 1) (/? =  doppelter Molekiiląucrschnitt) nach einer Approxi- 
mationsmethode berechneten W erten. F iir ldeine Fettsaurekonzz. sind beide Gleichungen 
prakt. ident., bei hoheren Konzz. treten jedoch, namentlich bei den niederen Fettsauren 
merkliche Abweiehungen auf. Bei den niederen Fettsauren stimmen dio nach der ge- 
naueren Gleichung (3) R T  \n c a. — R  T  In t z (3 tz berechneten W erte m it den 
expcrimentellen Daten bis zu mittleren Konzz., bei den hoheren Fettsauren bis zu den 
hochsten unterBuchten Konzz. befriedigend iiberein. Bei den hoheren Fettsauren sind 
unabhiingig von der Bereehnungsmethode von n  dio beobachteten Oberflachenspan- 
nungen bei niedrigen Konzz. immer gróBer ais dio berechneten. Berechnung von /  =  
PI2 N  aus den experimentellcn Daten nach Gleichung 3 zeigt, daB der effektive Molekul- 
ąuerschnitt der n. Fettsauren in  der Adsorptionsschicht m it steigendem Mol.-Gew. 
nicht wachst, daB (/) fiir Methyl- u. -Athylharństoff gleich ist, aber beim Ubergang von 
Mono- zu symmetr. Dimethylharnstoff zimimmt. Dies entspricht den Vorstellungen 
von L a n g m u ip . u. H a r k in s  iiber die Orientierung der Moll. in  der Oberflśichcnschicht. 
Das Glied a  imterscheidet sich yon dem Adsorptionspotential A  fiir alle in  demselben 
Losungsm. gel. Stoffe um die gleiche additiye Konstantę, dereń W ert yon der Dicko 
der Adsorptionsschicht abhangt. A  nim m t beim Aufsteigen in  der homologen Reiho 
der F e tts a u re n  jeweils um d en  g le ichen  B e tra g  zu. —  Vf. sehlieB t, daB die VoLM ERsche 
Zustandsgleichung fiir adsorbierte Substanzen auf Lsgg. bis zu miiBigen Konzz. an- 
wendbar ist u. gestattet, m it guter Annaherung die von den Moll. des gel. Stoffes an 
der Oberflaehc der Lsg. eingenommene Flacho, sowie das Adsorptionspotential ais von
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der Konz. unabhangig zu betrachten. ( Quarterly Journ. Indian  chem. Soc. 4  [1927]. 
307—19. Gharlottenburg, Techn. Hochschulc u. Calcutta, Bengal Techn. Inst.) K r  ii.

E lton  L. Q uinn, Die Oberflachenspannung von fliissigetn Kóhlendioxyd. Im  Zu- 
sammenhang m it Unterss. iiber Losliclikcit priift Vf. die Frage, ob Fil., dic nur unter 
hohen Drueken bestehen, in  ihren Eigg.von den gewohnlichen verschieden sind u. 
bestimmt die Oberflachenspannung von fl. COo. E r benutzt dazu die Steighohen- 
Methode u. stellt Capillaren von 0,2—0,5 mm Durchmesser aus weichem Glas in 
Einschmelzróhren aus Pyrex-Glas. Dic Ausfuhrung der sorgfiiltigen Messungen, ins- 
besondere Thermostat, Korrekturen fiir Meniskus, Einflufi des auBeren Rohres usw. 
wird ausfiihrlieh beschrieben. Fiir die Dichte des gesatt. Dampfęś wird aus den Lite- 
raturw erten eine empir. Form abgeleitet. Die gefundenen W erte fiir y in dyn/cm sind: 
25° 0,59; 20° 1,37; 15° 2,09; 10° 2,94; 5° 3,75; 0° 4,62; —6° 5,79; — 11,3° 6,81; —21,7° 
9,05; —32,3° 11,25; — 42,7“ 13,88; — 52,2° 16,54. Die W erte werden, abgesehen yon 
den tiefsten Tempp. gut wiedergegeben durch die Gleichung y =  0,0653 (31,35 —  t)1’-' 
(vgl. d e  B ł o c k , C. 1 9 2 6 . I. 1515). Die Gesamtenergie der Obcrflachenbildung Eo 
ergibt sich naeli der Gleichung von THOMSON Eo =  y — T d y j d l  zu 61,9 bei 20°. 
Hicraus folgt, daB der Binnendruck von C02 dem von ĆC14, CGH5-CH3 u. CHC1:, iihnlich 
ist. Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927], 2704^—11. Salt Lake City, U tah, Univ.) K l e m m .

N ikolaus W wedensky, Oberflaekenenergie einiger physiologischer Flussigkeiten. I. 
Dic m it der Maximalblasendruckmethode untcrsuchtcn physiolog. Fil. werden ein- 
gcteilt in  oberflachenakt. (Blut, Milch, Oalle, Speichel) u. inakt. (H am , Magensaft); 
dazwischen stehen Humor aąuaeus u. Cerebrospimlfl. Die gesamte Oberflaehencnergie 
der obcrfliichenakt. Fil. ha t ein Temp.-Maximum; ihre Oberflaclienspannung ba t eine 
charakterist. Kurve. Die gesamte Oberflachenencrgie der obcrflachenakt. Fil. ist 
von der Temp. unabhangig; ihre Oberflachenspannung nim m t m it der Temp. linear 
ab. Die Kuryen verlaufen analog denjenigen der Lsgg. cliem. reiner Stoffe. Die Encrgie- 
lvurve der Milcli hat ein Minimum bei 60°, was durch Fallung des Caseins erklart wird. 
(Biochem. Ztschr. 1 8 8  [1927]. 270—78. Moskau, Krupskaja-Akad.) W AJZER.

H erbert B rin tz inger, Beitrage zur Kenntnis der Dialyse. I. Mitt. Das Ab- 
Miiigungsgesetz der Dialyse. Erfalirungen bei zahlreichen Dialysierverss. fiihrten auf 
rein gedanklichem Weg zur Aufstellung der Gleichung ct =  c0-e~/’’t, worin c0 die An- 
fangskonz., ct die Konz. nach der Zeit t u. }, eine von den Bedingungen, insbesondere 
von der spezif. Oberflaelie abhangige Konstanto angeben, dereń Giiltigkeit an der 
Reinigung kolloider Kieselsaure von Cl' gepriift u. bei E inhaltung gewisser Versuchs- 
bedingungen ais zu Recht bestehend gefunden wurde (A =  0,75). Aus obiger Gleichung 
wurde abgeleitet: d (c„ — ct)jd t =  1 ct, d. h. die Dialysiergescliwindigkeit (linko Seite 
der Gleichung) ist proportional der jeweiligen Konz. der Innenlsg., w ird also zugleich 
m it der Konz. sclilieBlicli unendlich klein, so daB dic letzten Elektrolytspuren nur sehr 
schwer wegdiffundieren. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168 [1927], 145—49.) B e r l .

Herbert Brintzinger, Beitrage zur Kenntnis der Dialyse. I I . Mitt. Der Verlauf 
und die Geschwindigkeit der Dialyse eine Funktion der ,,spezifischen Oberflache“. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Uberlegungen u. Verss. ergeben, daB die spezif. Oberflache —  ais Ver- 
haltnis von Mcmbranfliiche zum Volum dor zu dialysierenden Fl. — proportional ist 
der in der I. M itt. (1. c.) genannten Konstanten ferner, daB die zur Erreichung einer 
bestinimten Konz. notwendigen Zeiten umgekehrt proportional sind der spezif. Ober
flache, u. daB diese Zeiten also auch dem A umgekelirt proportional sind. (Ztschr. an
organ. allg. Chem. 168 [1927]. 150—53. Jena, Univ.-Lab.) B e r l i t z e r .

A. Adler, t)ber den Einflufl von Sauren auf das Wasserbindungsiermdgen von 
Serum. Vf. Yersteht unter Wasserbindungsvermógen die Gesamtheit der Erscheinungen, 
dereń Anderung durch Steighóhenmessung eines kolloiden Systems in  Kollodiumzellen, 
also durch direkte Messung des osmot. Druekes, feststellbar ist. Die Anderung diesęs 
,,integralen Wasserbindungsvermógens“  von Hammelsenun wurde in  Ggw. von HCl, 
HNOz, I I .,80^ HzPOlt H1tA s01, H  COOH, CII3-C00H , CJI.-CO OII, CJI.-COOII, 
CJtI.,0^ Bei-nsteinsaure, Milchsaure, p-Oxybuttersaurey Glykolsdure, Mono-, Di- u. 
Trichloressigsaiire u. Sulfosalicylsattre untcrsucht. Ais Zellc dientc eine Pt-Netz- 
kollodiumzelle m it 3 ccm In lia lt gegeniiber 500 ccm AuBenfl., dereń Konz.-Anderung 
bei dieser Menge prakt. vernachlassigt werden kann. Die in  Form  von Zeitkurven 
wiedergegebenen Resultate werden einzeln diskutiert. Allgemein liiBt sich sagen, daB 
die maximalen Steighohen, d. h. die optim al ąuellende Wrkg. der Sauren auf das Serum 
ungefahr eine ahnliehe Rcihenfolge der Sauren ergibt, wic bei der entsprechenden
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Wrkg. auf clie Gelatinequellung. Aueli liier is t dio [H+] der Sauren nielil .
sondern die Saureanionen. Die auffallend starksto fórdernde Wrkg. auf dns i v|h1 i  ing®^
vermogen des Serums zeigen dio biolog, wichtigen Sauren H3P 0 4, Milchsanft, $-Oxy- 
buttersaure u. Glykolsaure. Auf die klin. Bedeutung dieser 3Beobachtun<Njvi?di hin-” 
gewiesen. (Kolloid-Ztsehr. 43 [1927]. 313—28.) WuESa^Eft.

Hermann Bennhold, U ber den Einfluf} von Serum auf die Di/fueion saurer Farb 
stoffe in  Gelatinegele. Anschliefiend an eino fruhere Beobachtung des Vfs., nach der 
eine in  die Blutbalm des Menschen eingespritzte 0,75%ig- Kongorotlsg. beim Vorlicgen 
von bestimmten Krankheiten, z. B. Amyloidosis, rasch ausgeschieden wird (vgl.
0. 1923. IV. 446), ha t Vf. neuerdings gefunden, daB das Eindringen von fein- u. grob- 
dispersen Farbstoffen in  5°/pig. neutralisierte Gelatinelsg. durch Serumzusatz ermog- 
lielit wird. Vf. bezeichnet diese Erscheinung ais den „emhatischen Effekt des Serums 
Vorverss. zeigtcn, daB es koagulable EiweiBkorper des Serums sind, die bis zu einer 
bestimmten Grenze in  die Gelatine eindringen (Verss. m it Naphtholgelb S  u. Brillant- 
kongo JR). Der embat. Effekt is t von [H+] nicht abhangig; von oberflachenaktiven Sub
stanzen (Saponin, Eukupin, Chininhydroćhlorid, Digitonin, Pepton, Marseiller Seife) 
war nur Digitonin ais die obcrflaehenaktivste wirksam, aber nur gegeniiber dem grob- 
dispersen Brillantlcorper R, nieht gegeniiber dom feindispersen Naphtholgelb S. — 
Von anderen untersuchten Eiweifikorpern, wie Gelatine, Nutrose, Eialhumin, Gliadin, 
Edestin, Legumin, protalbinsaurem Na  u. lysalbinsaurem Na, zeigten nur die zwei 
letzteren den Effekt deutlicli; verschiedene Schutzkolloide, wie Agar, Starkę, Dex- 
tr in u . a., ebenso Aminosauren u. die verscliiedenartigsten Salze der H o f m e is t e r - 
schen Reihe versagten. — Dagegen gaben Seren der verschiedenartigsten Tiere siimt- 
lich in  gleicher Weise don Effekt. — Ebenso wie Gelatinegel verhalt sich auch Kollo- 
diummembran; der Ladungssinn des Farbstoffs is t unwesentlich. Die Ursache des 
Effektes ist wahrscheinlich auf eino peptisierende Wrkg. des Serums zuriickzufuliren. 
(Kolloid-Ztsehr. 43 [1927]. 328—35.) W u e s t e r .

D. Reichinstein, Das spezifische Adsorptionsvolumen und der elektromotorisch 
wirksame Raum. Im  AnschluB an eine friihere Abhandlung (Ztschr. Elektrochem. 19 
[1913]. 384) wird der Begriff des spezif. Adsorptionsvol. eingefuhrt ais Quotient des 
Adsorptionsraumes ( =  elektromotor. wirksamer Raum) durch den spezif. Verteilungs- 
koeffizienten des sich  ab sch eidenden  Gases zw isehen  Elektrodo u. Gasraum (o — v/l). 
Der Sinn der Gleichung w ird an dem Beispiel einer Konzentrationskette aus 2 Pt-H„- 
Elektroden erklart, schlieBlicli eine Gleichung m it einem doppelten Logarithmus auf- 
gestellt, der fiir dio Polarisation das Auftreten d es L e  BLANCschen Knickpunktes 
der Spannungskurve Yerstandlich maoht. Eino weitere Gleichung stellt eino Boziehung 
zwisehen dem Polarisationswert n  u. dem elektromotor. wirksamen Raum V  her, dessen 
Tiefe zu 4,127 -lO-5 mm berechnet wurde. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168 [1927], 
189—96.) B e r l i t z e r .

Wolfgang Ostwald, tJbcr einige Adsorptions-Anomalien und ihre Deutung. Vf. 
weist an Hand von Beispielen aus Arbeiten anderer Vff., z. B. Adsorption von Essig- 
silure u. Bernsteinsaure an Kohle, von Pikrinsaure-A. an Tierkohle u. a. auf Adsorptions- 
anomalien hin, die besonders bei sehr kleinen u. sehr groBen Mengen an Adsorbens auf
treten. Im  Gobiete kleiner Adsorbensmengen nimm t Vf. eine Dispergierung der Kohle 
u. dam it VergróBerung der adsorbierenden Oberflache an, wahrend bei noch kleineren 
Bodcnkórpermengen durch Koagulation des hochdispersen Adsorbens eine Umkelir 
ins Gegenteil e in tritt. —  Die Anomalien im Gebicte groBer Adsorbensmengen wird ais 
n. Eigentiimlichkeit der quantitativen Funktion zwisehen Menge von Adsorbens m 
u. adsorbierter Menge (ar/m) erklart. (Kolloid-Ztsehr. 43 [1927]. 268—76.) W u r s t e r .

A. Pinkus und L. de Brouckere, Ober die Adsoi-ption von Elektrolyten an Krystall- 
oberflachen. Auf Grund molekularkinet. Betrachtungen leiten Vff. Formeln ab, die 
die Adsorption teilweise dissoziierter E lektrolyte quantitativ  gut zu beschreiben ver- 
mógen. Durch Einfiihrung des Aktivitatskoeffizienten kommen auch diejenigen 
Abweichungen in Wegfall, die die Adsorptionsformel von F r e u n d l ic h  bei kon- 
zentrierteren Elektrolytlsgg. aufweist. Zur Priifung der aufgestellten Formeln werden 
zahlreiche Verss. iiber die Adsorption von HGl, KCl, LiCl, CuCl2 u. N iC h  an Barium- 
sulfat angestellt, wobei streng darauf geachtet wurde, daB das Adsorptionsgleichgewicht 
erreicht wurde. Es ergab sich gute Ubereinstimmung m it den berechneten Werten. 
Die Versuchsergebnisse werden in  Tabellenform u. graph. wiedergegeben. (Buli. 
Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 13 [1927], 415— 40.) G o t t f r i e d .

X. 1. 44
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D. N am asivayam , Adsorption von S&uren durch Kokosnu/3kohle und AcelylenrujS. 
Fiir' clio Adsorption von Ameisensaure, Essigsatire, Propionsdure, Bullersaure, Yalerian- 
saure, Monochloressigsdure, Dicldoressigsdure,\ Tricliloressigsdure, Monóbromessigsaure, 
Dibromessigsdure, Glykolsaure,*Dimethylessigsaure, iso-Propylessigsdure, Oxalsaure, HCl, 
IIB r,' HNOs, IL,SOą u. H3POa bei Konzz. yon 0,05—0,2-molar durch Kokosnulikohle 
(yon der iiuBeren Schale) gilt die* Gleichung m  =  a-Cl/*. Die Adsorptionsisothermen 
der)Mineralsimren nahern sich mehr geraden Linien ais diejcnigen der organ. Sauren. 
k ist fiir Ameisensaure u. ihre Homologen fast gleich, fiir starkę Mineralsauren im all- 
gemeinen gróBer ais fiir schwache organ. Sauren. a nim m t von Ameisensaure zu Butter- 
saure zu, ist aber fiir Valeriansiiure kleiner ais fiir Buttersiiure. Substitutionen be- 
einflussen sowohl a ais k, wobei a empfindlichcr ist. Mehrfache Halogenierung seheint 
bei Essigsaure a u. k erst zu erhóhen u. dann zu yermindern. Die a-W erte sind fiir H N 03, 
HCl u. HBr prakt. gleich, fiir H 2S04' viel kleiner u. fiir H 3P 0 4 viel gróftcr. Zunahme 
der Zahl der Carhoxylgruppen bedingt eine Abnahme der Adsorbierbarkeit. Eine 
quantitative Beziehung zwischen a u. k u. den Dissoziationskonstanten oder der mole- 
kularen Gruppierung der Sauren seheint jedoch nicht zu bestehen. Durch Acetylenru/3 
werden Oxalsauro u. Essigsaure negatiy adsorbiert. (Quarterly Journ. Indian chem. 
Soc. 4  [1927]. 449—58. Madras, Prcsidency Coli.) K r u g e r .

Jnanendra Nath Mukherjee, Iyoti Kanta Basu und Asoke Mukherjee, A d 
sorption durch polare Niederschldge. IV. Weitere Yersuclie mit Silbersalzen. (III. vgl. 
M u k h e r j e e  u . K u n d u ,  C. 19 2 7 . I. 1935.) Elektroosmot. Verss. zufolgo sind AgCl, 
AgBr  u. A gJ  in Beriihrung m it reinem W. negatiy geladen; in Beriihrung m it verd. 
Lsgg. yon AgNOs, A gN 02, Ag-Acetat, Ag Br O  ̂ oder Ag-Benzoat sind dagegen A gJ u. 
AgBr-infolge starker Adsorption von Ag'-łon positiy geladen; dio Keihenfolge der 
Adsorbierbarkeit der Anionen ist m it Ausnahmo von B r03' im ganzen Konz.-Bereich 
dieselbe, fiir A gJ u. AgBr gleich u. zwar: B en zo a t>  Ń O ,'>  A cetat>> N 0 3';  dies 
ist auch die Reihenfolge steigender Lóslichkeit. Die Reihcnfolge der Adsorbierbarkeit 
der Anionen aus Lsgg. von Na-Arsenit, Na.Br, N aSC N, Na-Acetat u. Na-Salicylat ist 
fiir AgCl, .AgBr u. A gJ gleich, namlich: S C N '>  A rsen it>  S a liey la t>  A cetat>  Br', 
was m it Ausnahme des Bromids m it der Reihenfolge steigender Lóslichkeit iiberein- 
stimmt. ((juarterly Journ. Indian chem. Soc. 4 [1927]. 459—66. Calcutta, 
Univ.) ” K r u g e r .

Jnanendra Nath Mukherjee, Subodh Gobinda Chaudhury und Satya Prosad 
Rai Chaudhuri, Verdnderung der Ladung kolloider Tcilchen. I I .  Wirkung der Ver- 
diinnung und Wirkung von Nichteleklrolyten auf die Ladung und Anderung der Ladung 
mit der Ekktrolytkonzentraticm. (I. vgl. M u k h e r je e  u . C h a u d h u ry ,  C. 1 9 2 7 .1 . 1799.) 
Unters. der Ladungsanderungen durch kataphoret. Bestst. der Wanderungsgeschwindig- 
keit (vgl. M u k h e r je e ,  C. 1 9 2 3 . n .  1229). Bei Verd. von As„S3-Sol, Au-Sol u. Cu- 
Ferrocyanidsol sinkt die Wanderungsgescbwindigkeit, bei As2Sj-Sol zum Unterschied 
von den anderen beiden Solen anfangs nur sehr wenig. Verss. iiber den EinfluB von
A., Methylalkohol u. Isoamylalkohol auf die Ladung yon As2S3-Sol weisen darauf hin, 
daB A. die Wanderungsgeschwindigkeit herabsetzt. HCl u. KCl yermindern die 
Wanderungsgesehwindigkeit yon As2S3-Sol boi allen Konzz., Na-Benzoat in  steigenden 
Mengen gibt 2 Maxima u. danach die iibliche Abnahme, Na-Citrat zunachst einen 
Abfall, dann eine Zunahme u. schlieBlich eine Abnahme, K tFe(CN)e bewirkt in kleinen 
Konzz. eine Abnahme, dann aber eine Zunahme bis zu den hóclisten Konzz. Ggw. 
kleiner Mengen yon Na-Benzoat, Na-Citrat, K4Fe(CN)0, NaCl u. LiCl yergróBert die 
negatiye Ladung des Sols. Vff. bestimmen femer die Wanderungsgeschwindigkeit yon 
As2S3-Sol bei Zusatz folgender Elektrolytgemischo: NaCl -j- Na-Benzoat bzw. Na- 
Oxalat, Na-Citrat; BaCL +  Na-Benzoat bzw. NaCl, Ca-Benzoat -|- Na-Benzoat, MgCl2-\- 
NaCl bzw. LiCl, KCl +  K 4Fe(CN)6, wobei die Menge des 1. genannten Elektrolyten 
konstant gehalten u. die des 2. yariiert -\vurde u. yergleiehen sie m it der Wanderungs
geschwindigkeit des reinen Sols u. des Sols m it Zusatz des 1. Elektrolyten allein. Die 
Ergebnisse beweisen, daB eine Adsorptionsyerdrangung der 2-wertigen Kationen (Ba" 
oder Ca") im festen Teil der Doppelschicht durch Na-Ionen sta ttfindet; Mg wird 
schwacher adsorbiert ais Ba. Bei kleinen Konzz. bat Li eine geringere Wrkg. auf die 
Verdrangung der Adsorption yon Mg-Ionen ais Na. Vff. schlieBen, daB bei der Er- 
klarung der Koagulation yon Kolloiden durch Elektrolytgemisehe sowohl die Ver- 
drangung des Kations ais auch die Adsorption des Anions in  Betracht gezogen werden 
miissen u. daB beide Faktoren durch Zunahme der negativen Ladung der primaren 
Schicht den Flockungswert des 2. Elektrolyten beeinflussen. Die Beziehung zwischen
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Ladung u. Elockungskonzz. sind jedocli nicht cinfach. In  vielcn Pal len koagulierte 
ein m it 2 Elektrolyten versetztes Sol, obgleicli die Ladung viel hoher war ais in  Ab- 
wesenheit des 2. Elektrolyten. (Quarterly Journ. Indian chem. Soc. 4 [1927], 493 
bis 514. Calcutta, Uniy.) K r u g e r .

Wolfgang Ostwald, Zur Theorie der Viscosimetrie kolloidaler Systeme. Die ais 
Strukturriscositiit bezcichnete Anomalie bei Solen wird in  verschiedenartigen Appara- 
turen m it verschiedenen Geschwindigkeitsprofilcn (z. B. Gapillarriscosimetcr, COUETTE- 
App. u. a.) gefunden; der Effekt ist also ais qualitativ unabhangig vom Stromprofil 
anzusehen. Vf. diskutiert diese Vcrhaltnisse eingehend u. kommt zum SchluB, daB 
das von ihm verwendete Capillawiscosimeter zu U nrecht von anderer Seite ais ungecignet 
bezciclmet wurdc. Weitcr entwickelt Vf. eine These, daB Sole u. disperse Systeme 
uberhaupt eine besondere Neigung zur turbulenten, s ta tt zur laminaren Strómung 
zeigen. (Kolloid-Ztschr. 43 [1927]. 190— 209.) W u r s t e r .

Wolfgang Ostwald, Zur Erklarung einiger Viscositatsanomalien von Solen im  
Coiielteapparut. Vf. sucht zwei Viscositatsanomalien an Gelatine- u. Starkesolen zu 
erklaren, die nur im COUETTE-App., aber n icht im Capillarviscosimeter auftreten. Im  
Fali des Gelatinesols, wo das langer gescherte Sol im  COUETTE eine Viscositatserhohung 
zeigt, n im m t Vf. A d so rp tio n  des Kolloids am Innenzylinder u. dadurch bewirkte Bldg. 
einer rauhen Wandung u. seheinbare Viscositiitssteigerung an. Die im Original wieder- 
gegebene a n o rm a le  Viscositiitskurve e ines Stdrkesols wird durch die im C oUETTEschen 
A p p . wahrend der Messungen selbst erfolgende Zerstorung der Solstruktur bis zum 
Verlust der Strukturviscositiit u. dann eintretende Strukturturbulenz erklart. Beido 
Anomalien sind also durch die speziclle  A p p a ra te fo rm  bedingt u. beeinflusscn die Er- 
kennung der wescntliclisten yiscosimetr. Erscheinungen durch COUETTE-App., wie 
durch Capillarviscosimeter nicht. (Kolloid-Ztschr. 43 [1927]. 210—14.) W u r s t e r .

Toshizo Titani, Die Viscositat der Flussigkeiten oberhalb ilirer Siedepunkte. IV. 
(III. vgl. C. 1927. I I . 2442.) Die in  II . M itt. (C. 1927. II . 2442) abgelciteten Vol.- 
u. Temp.-Bczichungen der molekularen E luiditat <Z> werden unter Benutzung der krit. 
Konstanten auf ubereinstimmende Zustande reduziert. Die dort eingefuhrten Kon- 
stanten K , G, B  u. <I>K (Eluiditat bei der krit. Temp.) erweisen sieh dann ais unabhangig 
von der N atur der Substanz u. man erhalt die reduzierten Eormen: <pr — kr (vrVi — br h );
1 — <pr =  cr -( 1 — tr)l'»; rp'r =  k'T {v*it — b"'U), (<p' eine beliebige, von <p verschiedene 
E luiditat); <pKr — <p'r  =  c'r (1 — tr)'h. Die Konstantę B, die das wirldiche Mol.-Vol. 
anzeigt, wird fiir die in Mitt. II . untersuchten Substanzcn berechnet u. erweist sieh 
additiy. (Buli. chem. Soc._Japan 2 [1927]. 225—29. Tokyo, Inst. of Phys. and Chem. 
Research, Hongo.) W a j z e r .

R. Kohler, Zur Geschidndigkeitsalhdngigkeit der Viscositat von Sturkeó-uspeimonen. 
Vf. zeigt, daB der von H a t s c h e k  u . J a n e  m it dem COUETTE-App. gefundene Vis- 
cositatsanstieg von Starkesuspensionen (ygl. C. 1926. II . 2543) sieli in  einem einfachen 
Capillarviseosimeter nach Wo. Os t w a l d  nachweisen laBt. Vf. h a t dieses Viseosimeter 
dahingehend abgeandert, daB auch bei sehr wciten Gapillaren geringo FlieBgeschwindig- 
keiten crzielt werden kónnen. Die Starko wurde bei den Verss. in  CCl4-Paraffinól- 
gemisclien suspendiert. — Dio geschwindigkeitsvariable Viscositat der Stiirkesuspen- 
sioncn gehorcht dcr0Gleichung von A . d e  W a e l e  u. Wo. Os t w a l d . (Kolloid-Ztschr. 
43 [1927], 187—90.) . W u r s t e r .

N. R. Dhar und D. N. Chakravarti, Anderung der Zuhigkeit w id des eleklrischen 
Leitvermogens von Solen beim A ltem  und die Bildung von Gallerten anorganischer Stoffe. 
(Vgl. C. 1927. II . 221. 2654.) In  Eortsetzung friiherer Arbeiten untersuchen die Vff. 
den Zusammenliang zwisehen Kolloiden u. der zeitlichen Anderung ihrer physikal. 
Eigg. Bei Solen von Tlior-, Cer- u. Ferrihydroxyd nim m t dio spezif. Leitfahigkeit m it 
der Zeit zu, die Zahigkeit ab, ebenso bei Benzopurpurin (hydropliobe Kolloide). Um- 
gekehrt verhielt sieh O dens Schmfelsol (hydrophiles Kolloid), beim Cerihydrozydsol 
(kalt hergestellt) ging das spezif. Leityermógen durch ein Minimum, die Zahigkeit 
durch ein Maximum, beim Kieselsduresol wuchsen beido Eigg., bei der Gelatine er- 
reichto die Zahigkeit ein Maximum. Diese Ergebnisse werden diskutiert, Erklarungen 
fiir das Verh., Methoden fiir die Herst. der Hydroxydgallerten von Fe, A l, Cr, sowie 
von Manganarsenat gegeben u. die Gallerten auf Grund ihrer Bestandigkeit in  drei 
Gruppen eingeteilt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168 [1927]. 209—17. Allahabad, 
Chem. Lab. d. Univ.) BERLITZER.

W. Herz, Inrtere Beibung und Molekelanzahl. Die inneren Reibungen n. Eli. 
andern sieh m it der Temp. derart, daB die sechsten Wurzeln aus der Viscositiit den

4 4 *
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Molekelanzahlen in der Volumeinheit fast genau proportional sind. Anders ausgcdruckt: 
Dio Quotionten aus den Molekelanzahlen durch die seclisten Wurzeln der inneren 
Reibung liaben fiir jede n. F l. einen nahezu konstanten W ert. Bei assoziierten Fil. zeigen 
dagegen diese Quoticntcn m it steigender Temp. wachscnde Werte. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 168 [1927], 89—92. Breslau, Univ., Pliysik.-chem. Abt.) B l o c h .

R. S. Edwards, Uber den E influp der Temperatur auf die innere Reibung der Luft. 
Um die von RANKINE kritisierten Messungen von WILLIAMS (C. 1926. I. 1919. 
1927. I . 839) nachzupriifen, werden dio Messungen der inneren Reibung yon Luft 
zwischen 15 u. 444,5° wiederholt unter besonderer Kontrolle der Temp.-Konstanz 
u. MeBgenauigkeit. Die Tempp. wurden in einem Dampfmantel m it W., Kp. W., 
Kp. Anilin, Kp. Diphcnylamin u. Kp. S konstant gehalten. Die nach der Methode 
des konstanten Yol. ausgefiihrten Messungen bestatigen, im  Gegensatz zu W il l ia m s , 
(lic Giiltigkeit der SuTliERLANDschcn Formel m it einer K onstantę 118. (Proceed. 
Roy. Soc., London, Serie. A. 1 1 7  [1927], 245—57.) R, K . Mu l l e r .

Henry L. Green, Uber die Amtendung des Aiiken-Effekts zum Studium der Aerosole. 
U nter A iT K E N -E ffek t yersteht Vf. die Beobachtung dieses Forschers, daB feuchtc 
Luft beim Abkiihlen durch rasche Expansion sieli nur da zu W.-Trópfchen konden- 
siert, wo ,,Keime“ dazu vorhanden sind. Bcnutzt man ais ,,Kcime“ z. B. irgendein 
Aerosol, so kann man durch Auszahlen der auf einer Glasplatte kondensierten Fl.- 
Trópfchen auf die Anzahl der in dem Aerosol vorhandenen Teilchen zuriickschlieBen. 
Dieso Methode kombinierte Vf. m it der Methode der ultramikroskop. Auszahlung 
nach R. W h y t l a w - G r a Y  (C. 1323. III. 719). Ais Expansionsapp. wurde m it wenigen 
Abiinderungen die von C. T. R. W i l s o n  (C. 1912. II. 1653) yorgeschlagcne Form 
innerhalb der Zelle eines Ultramikroskops yerwendet. Um die Auszahlung der Tropfen 
mogliehst genau zu gestalten, wurde neben einer rein visuellen eine photograph. Methode 
ausgcarbeitct. Nach einem theoret. Uberblick iiber den A łT K E N -E ffek t (vgl. Philos. 
Trans. Roy. Soc. London Abt. A. 189. 265 [1897]) werden die yerwandten Apparaturen 
an Hand von Abb. genau beschrieben u. das Arbeiten nach der yisuellen u. photograph. 
Methode im einzelnen erlautert. — U ntersucht wurden Nebel von N H xCl (erzeugt 
durch Sublimation in  einem elektr. beheizten Pt-Schiffchen) u. CdO (erzeugt durch 
Uberspringen eines Lichtbogens zwischen 2 Cd-Elektroden). — Dio Niederschlagung 
der Teilchen erfolgt nach der Gleichung l / n  — 1 /n0 -f- K  t, wo n  die Zahl der Teilchen 
pro ccm in der Zeit t u. n0 die Anfangszahl der Teilchen darstellt. Die Resultate fiir 
NHjCl u. CdO sind tabellar. u. graph. wiedergegeben, fiir NH4C1 auch einige Photo- 
graphien. Die Zusammenhiinge der gefundenen GesetzmaBigkeiten m it der Theorie 
von S m o l u c h o w s k i  iiber dio Koagulation von Solen (vgl. C. 1917. II. 267) u. die 
mógliehcn Erklarungen fiir die Differenzen zwischen experimentellen u. theoret. Be- 
funden werden erortert. (Philos. Magazine [7] 4 [1927], 1046—69.) W u r s t e r .

B. Anorganische Chemie.
Alfons Klemenc und Oswald Kohl, Die Eigenschaften fliichtiger Hydride. Die 

Bildung einer Verbindung H Cl-H Br und das binare System HCl-NJJ. Auf Grund 
valenztheoret. Uberlegungen folgern die Vff., daB es ein Pseudoatomion I I 2C1+ geben 
u. sich m it Br zu einer Verb. HCl-HBr vereinigen konne. Es wurde eine Apparatur 
konstruiert, in der die Komponenten unter genau meBbarem Druck u. Temp. gemisćht 
werden. Dic in Tabellen u. Ivurvcn niedergelegten Versuchsergebnisse fiihren zur 
Entdeckung eines unter —70 bis — 120° existierenden festen Kórpers HCl-HBr. 
Der plótzliche Druckabfall bei 50 Mol.-°/0 der Bestandteile is t sehr deutlich. Der 
Dampfdruck der Verb. w ird durch die Formel log P  =  — 811/21 -f- 6,818 wieder
gegeben, die freie Bildungsenergie A F  — — 7340 +  32,82 T. Wie yorauszusehen, 
gibt HC1 m it dem nichtpolaren N20  keine Verb., wie die Verss. bestatigen. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 168 [1927]. 163—76. Wien, I. chem. Univ.-Lab.) B e r l i t z e r .

Otto Gartuer, Geschmolzenes Ammoniumchlorid. Antwort Ga r t n e r s  an 
M e r t n e r  (C. 1927. H. 1681) u. S i e g e l  (C. 1927. II. 2382) u. Erwiderung S i e g e l s . 
(Chem.-Ztg. 51 [1927]. 936.) J u n g .

A. Simon, Beitrćige zur Kenntnis ton Oxyden. Uber Dichten, Krystallstruktur 
und Art der Sauerstojfbindung bei den Oxyden des Antimons. IV. Mitt. (H I. vgl. 
C. 1927. II. 679.) Śb2Os ergab róntgenograph. die bekannte Senarm ontitstruktur, 
dereń Grundzelle 8 Moll. Śb20 G enthalt. Das Sb20 4 ergab dieselbe Debyeaufnahme; 
lediglich die Ablcnkungswinkel der Sb„04-Linie sind etwas grófier, d. h. das Gitter
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is t dichtcr. Die Intensitatsyerteilung ist aber fast in  allen Einzelheiten glcicli. Auch 
boini Sbg0 13 treten wieder siimtliche Linien m it derselben Lago u. In tensitat auf. 
Es ergab sich jedoch, daB im Sb60 13 je drei Sb20 4-Zellen zu einer Grundzelle kom- 
biniert sind, wobei das neu hinzukommende 13. Sauerstoffatom eine pseudokub. 
S truktur bedingt; es konnte auch Doppelbrechung nachgewicsen werden im Gegen- 
satz zu den anderen Oxyden. — Dio Lago u. die Intcnsitiit der Linien des Sb20 E waren 
cbenfalls dieselben wie beim Sb20 4. Die allgemeine Schwiirzung des Films laBt daTauf 
schlieBen, daB ein groBer Teil der Substanz noch kolloidal yorlag. Das 5. Sauerstoff
atom is t viel schwacher gebunden ais das vicrte u. die Gitterdimensionen werden bei 
seinem E in tritt n icht merklich ( ~  0,1%) beeinfluBt. Folgendc Dichten wurden be
stim m t: Sb20 3 im Hochvakuum boi 1000° mehrmals sublimiert gab pykrometr. eine 
Dichte von a =  5,19. Auf die Dichte der Sb20 4 h a t die Gliihdauer groBen EinfluB: 
Eine Stde. bei 840° gegluht ergibt eine Dichte von d2%  =  5,99, 150 Stdn. gegluht 
eine solche von <Z2%  =  7,50. W ird Sb20 4 nur kurz gegliiht, so enthjilt es noch amorphe 
Substanz geringorer Dichte; m it liingerem Gliihen schreitet die Krystallisation fort. 
Ahnlich liegen die Yerhaltnisse beim Sb60 I3 u. Sb20 5. Sb„013 ergab 3 Stdn. gegluht 
d —  5,70, nach etwa 6-monatlichem Gliihen bei 690° d —  6,22. Handelspriiparat 
Sb205 nimm t beim Gliihen bei 840° zu; es handelt sich also um ein Gomenge yon 
Sb20 3 u. Sb20 5; d —  5,21. Sb20 4lOS-0,4 H 20  1 Stde. gegluht d =  3,799, Sb20 4ll,5-
0,14 H 20  3 Stdn. gegluht d =  4,147, Sb2P4>83-0,2 H 20  6 Stdn. gegluht d —  4,309, 
Sb20 4 w-0,5 H 20  mehrere Woehen gegliiht d —  5,116. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
165 [1927]. 31—40.) G o t t f r i e d .

U. Dehlinger und R. Glocker, Uber den atomaren Aufbau der Anlimonoxyde. (Vgl. 
C. 1928.1. 636.) Es wurden untersucht: Sb20 3, Sb20 Ą, Sbe0 13 u. Sb2Os naeh der D e b y e - 
ScHERRER-M ethode. Es wurde gefunden, daB Sb20 3, Śb20 4, Sb20 6 kub., Sb60 13 
pseudokub. S truktur besitzen. Das G itter dos Sb20 3 is t id e n tl . m it dem des n a tiir lic h  vor- 
kommenden Senarmontits. Die Gitterkonstanten von Sb20 4, Sb80 13 u. Sb20 5 sind auf
0,1%  dio gleiehen. Es wird im folgenden iiber die Stellung der neu in das Sb20 3- 
G itte r  eintretenden O -A tom e Betrachtungen angestellt, die zu guten Ergebnissen 
fiihren. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 165 [1927]. 41—45.) G o t t f r i e d .

I. PIotnikov, Uber das Schmelzen des Kohlenstojfs und die Diamantsynihese. JMit- 
teilung der Erfahrungen des Vf. uber dio Erweichung yon Kohlestabchen durch starko 
olektr. Strome u. Diskussion der diesbeziiglichen L iteratur m it Hinblick auf das Diamant- 
problem. (Archiv Hemiju Farmaciju Zagreb 1 [1927]. 199—206.) TOMASCHEK.

Wilhelm Biltz, Kieselhydratammine. Beitrage zur sysłemalischen Verwandt- 
schaftslehre. X X X X II. Nach Versuchen von Erich Rahlfs. (XX X X I. ygl. C. 1927.
II. 1424. X X X X III—XX XXIV. vgl. C. 1927. II. 2378; XXXXV vgl. C. 1927. I I . 
2489.) Nach K. S c h w a rz  (C. 1927. I I . 793) dargestellte „Kieselhydrate“ , die durch 
Zers. definierter Na-Silicate m it starker Schwefelsaure gewonnen waren, wurden m it 
fl. NH3 es trah iert (ygl. C. 1927. I I . 2489). Bei Metakieselliydrat 6 S i02-6 H 20  wurden 
4 H 20  durch NH 3 ersetzt, 2 Molekule 11,0 yerblieben unverandert. Tensimetr. Abbau 
ergab folgende V erbb.: 6 S i02- 2 H 20 : 4 ŃH3 (—78,5°, 8,7 Cal.) 3 N H3 (—40°, 10,5 Cal.)
2 NH3 (0°, 11,7—12,0 Cal.) 1N H 3"(20 bzw. 56°). Dabei bedeutet die erste Zahl jeder 
Klammer die Temp., bei der der NH3-Druck prakt. Nuli wird, dic zweite die aus den 
Isothermen entnommene Teilbildungswarme. Letztere sind wegen der gegenseitigen 
Loślichkeit der Verbb. inejnander nur angenahert zu ermitteln. Vdllig reverśibel ist 
der Abbau nur zwischen 4 u. 2 Moll. NH3; bei geringeren NH3-Gehli. ,,degeneriert“ 
der Bodenkorper. Vf. sieht dam it Metakieselsaurehydrat ais einheitliche Verb. charak- 
terisiert; um zu ganzzahligen NH3-G€hh. zu kommen, muB die Formel mindestens 
6 S i0 2-6 H 20  sein. — Entw&sserungsprodd., die aus Metakieselhydrat dargestcllt 
waren (6 S i02-4 H 20 , 6 S i0 2-3 H 20 , 6 S i0 2-2 H 20) yerhielten sich gegen NH3 so, 
wie man es von Stoffen der Metakieselhydratreihe erwarten sollte. — Dikieselhydrat 
yerhiilt sich ebenfalls wie eine einheitliche Verb.; jedoch w ird hier kein W.ersetzt, 
sondern nur NH3 angelagert. Dio Grenzyerb. 6 S i02-3 H 20 -3  N H3 gibt das N H 3 
,,zeolithartig“ ab. Die Bontgenbilder (aufgenommen von K. Meisel) von Metakiesel
hydrat u. seiner Ammoniakate einerseits, Dikieselhydrat u. Ammoniakaten anderer- 
seits waren verschieden. — Vf. halt es z, Zt. fiir zulassig, die Ammoniakderiyy. ais 
Ammoniakate, nicht ais Ammoniumsalze zu beschreiben. — „Granatsaure“ (6 S i02-
4 H 20) erwies sich nach dem Verh. gegen NH3 ais Gemisch von 1 Mol. M etakieselhydrat u.
2 Molen Dikieselhydrat. Auch , ,Trikiesdsaure“ (C Si02-2 H 20) is t keine einheitliche 
Verb., sondern ein Gemisch yon Dikieselhydrat u. Quarz. ■— Kieselgele ergeben kein.
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Anzeichen fiir bcstimmte Ammoniakatc, auffiillig war allerdings, daB das boi Zimmer- 
temp. bestiindige P raparat die Zusammensetzung 4 SiO ,-1,00 H»0-0,95 N II3 besaB. —• 
Der primare Vorgang bei Bldg. der genannten Verbb. ist eine gewaltsame „G itter- 
weitung" des Quarzes durch den AufscliluB, dann folgt bchutsamc Substitution u. Ab- 
bau. Das Anwendungsgebiet des N H3-Trocknungs- u. Extraktionsverf. wird besprochen. 
(Ztschr. Elektrochem. 33 [1927]. 491—97. Hannover, Techn. Hochschule.) K l e m m .

G. Tarninami und A. Sworykin, Zur Reduktion der Alkalicarbanate durch Kohle 
und die Einwirkung der Alkalimetalle auf Kohle. Zur Erzielung der Rk. M2C03 +  2 C 
— >- 2 M -f- 3 CO wurden in  eisernen Róhren K 2COs bzw. N a2G03 m it einem tlber- 
schuB von Kohle erhitzt, wobei die Erhitzungskurven bei rund 1050° Haltepunkte er- 
gaben. Die Bldg. einer Verb. zwischen Kohle u. Metali is t unwahrscheinlich, es diirfte 
sich um eine feste Lsg. der Metalle in  Kohle handeln. Der Dampf von K  u. N a  greift 
schon bei Tempp. iiber 500° Kohlestabchen merklich, bei 800° stark  an, auch Por- 
zellanróhren wurden rasch zerstórt, von L i  iiber Na zum K  m it absteigender Ge- 
schwindigkeit. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 6 8  [1927]. 218— 20. Góttingen,
Univ.) B e e l i t z e e .

J. W. Bain, Das System Kaliumcarbonat, Natriumcarbonat und Wasser bei 40° 
und das Trihydrat von Natriumcarbonat. Bei der Unters. des Systems K 2C03,Na2C03,H 20  
bei 40° hatte  Vf. zuniichst, ais ein nur in Grade geteiltes Thermometer benutzt war, 
Schwierigkeiten, die Messungen waren nicht reproduzierbar. SchlieBlich zeigte sich, 
daB ein bisher unbekanntes Trihydi'at des Natrium carbonats besteht, das bei 39,8 ±  0,1° 
aus dem Monohydrat unter Warmeaufnahme entsteht. Der tlbergang erfolgt sowohl 
bei steigender, wie bei fallender Temp. sehr langsam, ist jedoch therm . nachweisbar. 
Da sich alle Bestst. iiber die Lóslichkeit von Na2C03 bei hoheren Tempp. ais 40° auf 
das im Gebiet oberhalb 39,8° (bis zu einer noch unbekannten Grenze) metastabile Mono
hydrat beziehen, muB die Lóslichkeit neu festgestellt werden. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 4 9  [1927]. 2734—38. Toronto, Canada, Univ.) K l e m m .

Homer Louis Robson, Das System MgSO^-IhO non 68 bis 240°. tlbe r die ver- 
schiedenen Darstellungsvorschriften der MgS04-Hydrate m it 6, 5, 4, 2, 5/4 u. 1 Mol H 20  
wird eine krit. tlbersicht gegeben, ihre Identifizierung m it dem petrograph. Mikroskop 
beschrieben u. fiir einige H ydrate neue opt. Daten gegeben. —  Die Ldslichkeitskurven 
der L iteratur werden diskutiert, fiir das 6-, 5- u. 4-Hydrat Loslichkeiten bei 85, 95 u. 
100° bestimmt, dio m it Litcraturwerten iibereinstimmen. Die Lóslichkeitskurve des 
Monohydrats wurde bis 240° aufgenommen;die Lóslichkeit fallt stark  von 68—200°, 
dann sehr viel langsamer bis 238°. Zur Best. der Lóslichkeit bei hoheren Tempp. wurde 
eine Bombę aus goldplattiertem Monel-Metall konstruiert, die im Deckel eine Filtrier- 
einrichtung enthielt; durch diese konnte durch TJmkehren der Bombę u. Offnen eines 
Ventil nach beendeter Einstellimg Lsg. durch den Eigendampfdruck licrausgedruckt 
werden, die dann analysiert wurde. — Die erhaltenen Werte fiir Kieserit stimmen mit, 
denen von Ż ta e d  (Ann. ehim. pbys. [7] 2. 503 [1894]) nicht iiberein; es wurde wahr- 
scheinlich gemaeht, daB E ta e d  iibersatt. Lsgg. erhalten hat, so daB seine Loslichkeiten 
zu groB sind. — Beobachtungen iiber die Einstellzeiten fiihren Vf. zu dem SchluB, 
daB sich die Gleichgewichte um so schncller einstellen, je besser die krystallograph. 
Ausbildung der Krystalle ist. (Journ. Amer. chem. Soe. 4 9  [1927]. 2772—83. Berke
ley, Cal.) K l e m m .

C. Matignon und J. Calvet, Chemisclie Eigenschaften des reinen Aluminiums. 
E in besonderes reines Al (99,8— 99,98%) wird z. Zt. in Amerika nach der Methode 
von H o o p e s  dargestellt. Phys. Konstanten sind kiirzlich von G u i l l e t  (C. 19 2 7 .
II . 2007) festgestellt worden. Vff. untersuchen die chem. Widerstandsfahigkeit durch 
Vergleich m it einem guten Handelsaluminium (99,3%). Verdiinntc Sodalsg. greift reines 
wie techn. Metali etwa in  gleicher Weise an. Reines Metali widersteht dagegen bei 
Zimmertemp. der Einw. von reiner 2,65-n Salzsdure. Sehr kleine Kupfermengen fiihren 
zu einer starken Wasserstoffentw. Dagegen andert sich die Widerstandsfahigkeit gegen 
Saure n icht durch schwache Eisen,- Zink- u. Zinklsgg. Quecksilbersalze fiihren zu 
heftiger Rk._ (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 5  [1927], 909—12.) K l e m m .

O. Honigschmid und H. Frh. Auer von Welsbach, Remsion des Atomrjewichts 
des Yttriums. Analyse des Ytlriumchlorids. Vff. bestimmten das At.-Gew. des Y ttrium s 
zu Y  =  88,925, wobei ein vóllig reines P raparat vorlag, in  dem sowohl auf opt. Wege 
wie durch Róntgenspektrum keine Spur irgendeiner Verunreinigung durch fremdo 
Erden zu erkennen war. Besonders schwierig gestaltete sich die vóllige Befreiung 
des Y  von E r, was schlieBlich durch wiederholtes Fallen m it Ferrocyanidlsg. gelang. —
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Die Analyse des yttrium chlorida erfolgte nach der Harwardmethode. (Ztschr. an- 
organ. allg. Chem. 1 6 5  [1927], 284—88.) G o t t f r i e d .

O. Hónigschmid und H. Prh. Auer von Welsbach, Remsion des Aloingewichls 
des Dysprosiums. Analyse des Dysprosiumchlorids. Das At.-Gew. des Dysprosiums 
wurde aus der Analyse des Chlorids zu 1 6 2 ,4 6  bestimmt. Ais Ausgangsmaterial lag 
ein Dysprosiumsulfat sehr hoher Reinheit vor, dessen róntgenspektrograph. Unters. 
etwa 0 ,1 %  Ho ergab. Darst. u. Analyso des Chlorids werden eingehend beschrieben. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 6 5  [1927]. 289—96.) G o t t f r i e d .

Priyada Ranjan Ray, Thiosulfalokobaltkomplexe. II. 'Thiosulfatopcntacyano- 
kaliumkobaltial. (I. vgl. C. 1 9 2 7 .11.794.) Durch Einw. yon KCN-Lsg. auf Tliiosulfato- 
pentamminkobaltiehlorid entsteht nach der Gleichung [S20 3 • Co(NH3)5]Cl 5 KCN =
K t  [Co ( £ ^  ] + I t C l + 5 N H 3 ThiosulfatopentacyanokaliumkóbaUiat, in  dem die
Thiosulfatgruppe Bestandteil eines 4-wertigen negativen Komplexes ist.

V e r s u c h e .  Fein gepulvertes Thiosulfatopentamminkobaltiehlorid wird mit 
starker KCN-Lsg. behandelt, die entstehende tieforangefarbene Lsg. filtriert, m it Eis- 
wasser gekiihlt u. tropfenweise unter Riiliren m it A. versetzt. Hellgelbe, diamagnet. 
Krystalle, in W. sil. Die wss. Lsg. reagiert gegen Lackmus neutral, en thalt keine Co"-, 
CN'- oder S20 3"-Ionen u. gibt m it Lsgg. von Sohwermetallsalzen charakterist. Ndd.: 
AgN03 hellgelber gelatinóser, in  NH3 1. N d.; Co(N03)2 rosa gelatinóser Nd.; CuSO., 
hellgruner gelatinóser Nd., unl. in verd. Sauren, 1. in  NH3 m it blauer Farbę; P b(N 03)2 
blaBgelber kórniger Nd., 1. in  Essigsaure; MnCl2 keine Fallung (Unterschied von Kalium- 
kobalticyanid); HgCl2 keine Fallung; Hg2(N 03)2 blaBgelber Nd., unl. in  verd. H N 0 3; 
N iS 04 hellgruner gelatinóser Nd., unl. in  verd. H 2S04; ZnS04-Lsg. g ibt einen hell- 
gelben, wl. Nd., der sich in  h. W. auflost u. beim Abkiihlen krystallin abscheidet; 
Cd(N03)2-Lsg. verhalt sich wie ZnS04, der Nd. is t in  uberschussigem Cd(N03)2 1. Durch 
ammoniakal. H 20 2 wird S20 3"  ohne Farbanderung der Lsg. zu S 04"  osydiert. Beim 
Erwarmen der Lsg. des Thiosulfatopentacyanokaliumkobaltiats findet Hydrolyse zu 
Aąuopentaeyanokobaltiat s ta tt, u. die Lsg. gibt dann m it AgN03 einen rotbraunen 
Nd. Leitf&higkeitsmessungen bestatigen das Vorliegen eines 4-wertigen Komplexions 
u. die Hydrolyse beim Erwarmen. Kryoskop. Best. des Mol.-Gew. zeigt, daB das 
Salz bei einer Konz. von 1,47 g auf 100 g W. noch nieht vollstandig dissoziiert ist. 
Die Substanz hat ein hóheres Koagulationsvermógen gegeniiber positivem Fe(OH)3- 
Sol ais K.,Fc(CN)0 u. kann Ladungsumkehr des Śols bewirken. (Quarterly Journ. 
Indian chem. Soc. 4  [1927]. 324—30. Calcutta, Univ.) K r u g e r .

M. Le Blanc und H. Saehse, Uber das schwarze Nickeloxyd. Bemerkung zu 
den Ausfiihrungen des H erm  G u l b r a n d  L u n d e  (C. 1 9 2 7 . II . 1459) iiber Nickeloxyde, 
m it Hinweis auf friihere Arbeiten der Vff. (C. 1 9 2 6 . I I .  369). Reines, bei hóheren Tempp. 
hergestelltes N i0 2 hat noch niemand in  Handen gehabt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
1 6 8  [1927], 15— 16. L eipzig , Physik.-chem. Inst. d. Univ.) B l o c h .

Gr. Galio, Die Reduklion der Metalloxyde durch Wassersloff: Nickeloxyd. H I. Mitt. 
(II. vgl. C. 1 9 2 7 . I. 1886.) Nach Anfiihrung der theoret. Grundlagen, der bisher 
beschriebenen Nickeloxyde u. Red.-Methoden werden die Verss. dargelegt, in  dem 
in der 1. Mitt. (C. 1 9 2 7 . I. 1886) beschriebenen App., dessen Manometer auf 1/7J mm 
Hg empfindlich ist, N i20 3 in  reinem Wasserstoff sowie bei Ggw. von Wasserdampf 
von 20 bzw. 92 mm Hg Spannung zu reduzieren, wobei der Rk.-Verlauf durch Beob- 
achtung der Druckanderungen verfolgt wird. Die R k. N i20 3 -)- H 2 — >- 2 NiO H 20  
beginnt im 1. Fali bei 95°, die Rk. NiO -(- H 2 — y  N i -f- H 20  bei 118°, zur vólłigen 
Red. sind 5 Stdn. bei 500° oder 15— 17 Min. bei 700° erforderlich. Bei Ggw. yon 
Wasserdampf von 20 mm Druck beginnen die genannten Rkk. erst bei 120—122°, 
bzw. (bei 92 mm Druck) bei 130— 135°, die Red. verlauft viel langsamer und erfordert 
35 bzw. 65 Min. bei 700°. Beginnt m an den Vers. m it einem bereits zum Teil re- 
duzierten Oxyd, so is t die Temp. des Rk.-Anfangs auch entsprechend hoher ais die 
obengenannten. (Annali Chim. appl. 1 7  [1927]. 535—44.) B e r l i t z e r .

G. Galio, Die Reduklion der Melalloxyde durch Wassersloff: Kdbaltoxyd. IV. Mitt. 
(H I. ygl. vorst. Ref.) Wie in  Mitt. I I I  werden die bisher aufgefundenen Oxyde u. 
Red.-Methoden aufgezahlt, dann die Horst. von Co20 3 (das noch ein wenig Co30 4 
cnthielt) aus Co40 5 beschrieben. In  reiner H 2-Atmosphare beginnt bei diesen beiden 
Oxyden die Red. bei ca. 85°, bei intermediar gebildetem Co30 4 bei ca. 90, bei CoO 
bei ca. 118—120°. Metali. Co wird durch 4-std. Erhitzen auf 400° oder nach 15 Min. 
bei 700° erhalten. Die genannten Tempp. liegen viel tiefer ais die entsprechenden
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beim Fe20 3. Bei 200—250° wurde dio Bldg. eines rosafarbenen Oxyds m it 75,44% 
Co beobachtct, das jedoch nicht stabil ist. Boi Ggw. von Wasserdampf von 20 mm 
Druck begann dio Rk. bei 95° (110° bei 92 mm), die vollige Red. crforderto 15 (bzw. 50) 
Min. bei 700°. (Annali Chim. appl. 17 [1927]. 544—52. Pisa, Kgl. Ingenieursch.) B e r l .

J. J. Manley, t)ber die Verbindung von Helium m it Quecksilbcr. Ausfuhrliche 
Darst. der C. 1926. II. 12 wiedergegebenen Unterss. (Philos. Magazine [7] 4 [1927]. 
699—720. Oxford.) K y r o p o u l o s .

M. Pernot, tfber das System Quecksilber(II)-Jodid, Kaliumjodid und Wasser. 
Dio Gleiehgewichte fest-fl. wurden bei 20°, 34° u. 80° nach der Methodo von S c h r e in e - 
MAKERS untersucht. Ais einzige krystalbsierto Verb. fand man H g J ,-K J -H 20 . Die 
zalilreichen Angaben in der L iteratur iiber andere wasserhaltige Doppelsalzo bzw. 
Anhydride konnten nicht bestatigt werden. Die Autoren haben entweder mutterlaugen- 
haltice Krystalle oder Gemische analysiert. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 
950—53.) K l e m m .

G. Petrenko, tfber die Umuiandlungen der Silber-Zinklegierungen im  krystallinischen 
Zustande. Im  AnschluB an friihere Arbeiten (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 48. 347. 
[1906]) untersucht Vf. auf Grund therm  u. mkr. Analyso die Umwandlungen, die 
sich in Silber-Zinklegierungen in festem Zustande bei Tempp. zwischen 240 u. 300° 
vollzielien. Die Stabilitatsverhaltnisse der einzelnen Verbb. werden graph. wieder- 
gegeben. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 165 [1927]. 297—304.) G o t t f r i e d .

L. Fernandes, Unters-uchungen iiber die Sidfosalze. IV. t)ber einige Derivate einer 
hypothetischen Thioaąuosaure. (III. vgl. C. 1927. I I . 2592.) Vf. gelingt es, nach
2 Methoden den Paramolybdacen (U) analoge Parasulfomolybdaie (I) herzustellen 
dio er ais D eriw . einer Thioaąuosaure (III) auffaBt, in der die S-Atome MoS3-Moll. 
addieren konnen. Die Methoden sind: 1. Spontane Zers. des n. Sulfomolybdats

erhalten. 2. (bei den Alkalisalzen allein anwendbar) Sattigung der konz. Lsgg. des 
n. Salzes m it H 2S unter Eiskiihlung. Samtliche Verbb. sind recht bestandig, in k. W. 
zwl., durch sd. W. zers.; auf Zusatz verd. Sauren t r i t t  Fallung von MoS3, H 2S-Entw. 
u. Bldg. von Molybdanblau ein. Rontgenograph. Unters. von [H,(MoS4)0]H5(NH4)5 
u. [H2(Mo04)6]H5(NH4)5 nach der Methodo von D e b y e  ergibt eine nahe Analogie
im Kjrystallgitter. — AmmoniumparasuIfamólybdat H 2( M o S ^ ^ - 1 5  H„0: dunkel- 

rotes Pulyer. Guanidinparasulfomolybdat, -8 H„0: dunkelrotes, kry-

stallines Pulver. Kaliumparasulfomolybdat, ^ 2(ifo Ą )6J ^ 5 • 16H20 : viel bestandiger

ais die vorst. Salze. Ammoniumtrisulfomolybdat, ■ 16 HJD: durch
4—5-std. Erwarmen einer ziemlieh konz. Lsg. des n. Sulfomolybdats auf dem Wasser- 
bad in offenem GefaB; mikrokrystalline, kastanienbraune M. (Atti R. Accad. Lincei 
[Roma], Rend. [6] 6  [1927]. 165— 68.) K r u g e r .

Bernardo Oddo und Quintino Mingoia, tlber die Herstdlung und Konstitution 
des Natriumgoldsulfits. Nach k rit. Besprechung der bisher in der L iteratur beschriebenen 
Vorss. legt Vf. sein Verf. dar. Zu einer Lsg. von Goldchloriir in  W. (1 Mol.), neutrabsiert 
in it NaOH, gieBt man eine wss. Lsg. von Natrium sulfit (4 Moll.) u. fiigt zur FI. einen 
tjberschuB von 95%ig. Alkohol. Der reichlich ausfallende, pulverige, gelbe, in direktem 
Licht rosagriin fluoresciercnde Nd. wird umgefallt u. getrocknet. Die ohne bestimmten
F. sich beim Erhitzen zersetzende Substanz hat die Formel NasA u(S03)4-5 H 20 , wie 
gut stimmende Analysen ergeben. Es dissoziiert in  die Ionen: 3 S 03—  -j- A uS03+ - f
5 Na+, das Goldion diirfte die Zus. +Au< q > S = 0  haben u. gibt m it alkal. Perosyd
ą u a n ti ta tiY  se in  Gold ab. Analysen, Molekular- u. Loitfahigkeitsbestst. werden an- 
gefiihrt. Dio entsprechcnd dem iihnlich gebauten Sanochrysin zu erwartende a n ti-

in  heiBer Lsg. erfolgt die Zers. sehr schnell, u. man kann bisweilen das Trisulfomolybdat 
durch etwas MoS3 yerunreinigtes Tri- oder Paraaulfomolybdat
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tubcrkulot. Wrkg. diirfte — nach oberflachliclier Priifung — nur gering sein. (Gazz. 
cliim. Ita l. 57 [1927]. 820—26. Pavia, Univ.) B e r l i t z e r .

Prafulla Chandra Ray, Kshitish Chandra Bose-Ray und Nadia Bihari Adhikari,
Wechsdnde Yalenz von Platin gegeniiber Mercaplanradikahn. (Vgl. C. 1927. I I . 2141.) 
Vff. untersuchen die Einw. von NH3 u. organ. Basen auf die Komplexverb. PlClz - 

die Mehrzahl der dabei erhaltcncn Verbb. laBt sieh nach dem W ERNER- 
schen Modeli darstellen, einige miissen aber ais Molekulverbb. angesehen werden. Der
Ausgangsverb. scheint dio Konst. jj[C2H4]3S2l >  P t  <  ^JJ Cl zuzukommen, bei der
1 Cl-Atom reaktionsfaliiger is t ais die beiden anderen.

V e r  s u c h  e. Beim Einleiten von N IIS in eine wss. Suspension von PtCl3(C2H4)3S2, 
Abfiltrieren des abgeschiedenen Dithians, Eindampfen des F iltrats im  Vakuum, Auf- 
losen in  wenig W., Fallen m it A. unter Verwerfung der 1. unreinen Eallung entsteht 
ein braunlicher Nd. von PlGL-4 N H 3; sehr hygroskop., schm. bis 200° nicht; die molare 
Leitfahigkeit bei v =  1600 liegt zwisehen den W erten fiir einen ternaren u. ąuater- 
naren Elektrolyten. Eallung m it AgN03 ergibt, daB beide CI-Atome dissoziierbar 
sind (Werte etwas zu niedrig). Bei 1/„-std. Erhitzen von festem PtCl3(C2H 4)3S2 m it 
Bcnzylamin auf dem Wasserbad entsteht PtCl^-4 CeH5CH2NH„, feine, weiBe, seidige 
Krystalle, E. 195°; bei 6— 7-std. Erhitzen m it l° /0ig. wss. Athylendiaminhg. entsteht 
ein gelber Nd. von PtCl2(C2Hi)2S 2 (I), wahrend das F iltra t beim Eindunsten im Vakuum 
weiBes, krystallines P t2Cle ■ 3 C 2H I I  2)2 - (C J I i )3S 3 (II) (kein E.) liefert. W ird (I) 
m it einem UberschuB von wss. Athylendiaminlsg. (1 :5 ) ca. 45 Ślin. auf dem Wasser
bad erhitzt, das abgeschiedene D ithian abfiltriert u. im Vakuum eindunsten gelassen, 
so scheiden sieh weiBe Krystalle von PtCl2■ 2 (III) ab, das bis 220° nicht
schm. u. nach der Fallbarkeit m it AgN 03 2 dissoziierbare Cl-Atome enthalt. — Bei 
ca. 8-std. Erhitzen von PtCl3(C2H4)3S2 m it Pyridin  auf dem Wasserbad, Filtrieren 
Waschen des Riickstandes (IV) m it Pyridin u. E indunsten der F iltra te  werden durch- 
scheinende, weiBe Krystalle der Zus. (nach Entfernung des D ithians durch Waschen 
m it Chlf.) PtCl„• 4 C6H5N  erhalten, die bei 140° gelb werden, ohne zu schmelzen; nach 
der molaren Leitfahigkeit u. der Fallbarkeit m it AgN03 sind beido CI-Atome disso- 
ziierbar. Riickstand (IV) hinterlaBt beim Extrahieren m it Chlf. PlCl7-4 CęHsN ;  
die Chlf.-Extrakte geben beim Eindunsten gelbe Ejrystalle von PtCl2-2 CSH5N , nicht 
schmelzbar; dieselbo Verb. entsteht auch beim Erhitzen von PtCl2-4C5H5N auf 140°, 
indem fiir 2 Pyridinmoll. 2 Cl-Atome in den Komplex eintreten — Bei ł/2-std. Behand- 
lung von PtCl3(C2H 4)3S2 m it Dimelliylanilin auf dem W asserbad u. F iltrieren, ha t 
der blaugriine Riickstand nach Waschen m it A., W., A. u. Bzl. dic Zus. PtCl2-CeH5N • 
(GH3)2 (V); aus dem F iltra t lieB sieh kein reines Prod. isolieren. Piperidin gibt unter 
den gleichen Bedingungen eine halbfeste, nach Behandlung m it A. krystalline, bis 
200° n icht schm. M. der Zus. PtCl2-3 ChHn N. — Bei 12-stdg. Digerieren von PtCl3- 
(C2H4)3S2 m it Tripropylamin auf dem Wasserbad entsteht eine gelbgriine, pastenartige 
M., nach dem Waschen m it W., A., A., Bzl. u. Chlf. gelb, Zus. Pi672(G2/ / 4)2S2 (VI). r— 
W ird PtCl3(C2H 4)3S2 3 Stdn. m it Diatliylamin auf dem Wasserbad erhitzt, filtriert 
u. der Riickstand nach Waschen m it sd. A., Bzl. u. A. m it Chlf. extrahiert, so hinter
laBt der Chlf.-Extrakt weiBe Krystalle von PlGL-2 (G\HB)2N H ; letzteres liefert beim 
Umkrystallisieren aus h. Aceton ein gelbes, krystallines, acetonhaltiges Prod. PlCl2- 
(CzH jiNH -(CIIJzCO , indem 1 Mol. Base durch 1 Mol. Aceton ersetzt wird. —  Beim 
Erhitzen von PtCl3(C2H 4)3S2 m it W'ss. 'p-Phenylendiaminchlorhydratlsg. auf dem Wasser
bad u. F iltrieren zeigt der violetto unl. Riickstand nach dem Waschen m it W. u. A. 
die Zus. PtCl3-4 Ce/ / 4(Ar/ / 2)2; das Prod. im F iltra t lieB sieh n icht in  reinem Zustand 
isolieren. —  (II) is t eine Molekiilverb. von PtCl3• 3 C2H4(NH2)2 u. (C2H 4)3S3, (I) u.' 
(VI) entweder eine Molekiilverb. vom Typus AgCl-NH3 oder eine Verb. vom W e r n e r -

schen Typus JjC2H4)2S2jP t< £ j] .  (V) is t ais Molekiilverb. von PtC l2 u. C6H5N(CH3)2
zu betrachten. U nter Einw. der Basen (B) wird PtCl3(C2H4)3S2 stets reduziert, meist 
unter Eliminierung eines Cl-Atoms nach folgendem Schema:

[(C2I-I4)3Sa= P t < g ] c i  -->■ [(CiH4),SJ> P t < g ]  — > [ b > P < c i ]  - +  

[ l 5 > P t < C l ] G1 — >  [ b > P < b ] C1-
(Q\iarterly Journ. Indian chem. Soc. 4 [1927] 467—75. Calcutta. Univ.) K r u g e r .
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H. Remy und Th. Wagner, Beitrage zur Chemie der Plalinmetalle. VII. Iie- 
duklion von Ruthenlrićhlorid durch Nalriumamalgam und durch Alkohol. (VI. vgl. C. 1927.
I. 875; ygl. auch C. 1 9 2 7 .1. 1666.) Aus Ruthentetroxyd erhalt man nach wiederholtem 
Abdampfen m it konz. HC1 ein tief dunkelrotbraunes, hygroskop. Prod., aus dessen 
Lsg. auf Zusatz von Alkalichloriden die Pentachlororutheniate auskrystallisieren. Der 
Eindampfriickstand, ein Ruthentrichlorid R uC13, welehes wecbselnde Mengen HC1 u. W. 
enthiilt, yon denen es nur unter besonderen Bedingungen zu befreien ist, wird ais „wasser- 
lósliches" Ruthentrichlorid bezeichnet, zum Unterschied yon dem auf trockencm Wege 
(durch Erhitzen von Ruthenm etall im Chlorstrom) erhaltlichen, in  W. unl. R uC13.

Das zu den friiher beschriebenen W ertigkeitsbestst. (durch Titration m it Na- 
Amalgam) benutzto ,,wasserlósliche“ RuC13 laBt sich, ohne daB es Cl abgibt, in Kalium- 
pentachlororutheniat, [RuC16]K2, iiberfiihren. Titrationen m it Kaliumpentachloro- 
rutheniat lieferten die gleichen Resultate wio die friiher m it ,,wasserlóslichem“ Tri- 
chlorid ausgefiihrten. — Die successive Ernicdrigung der Ladungsstufe des Ruthens 
um zwei Einheiten konnte erneut festgestellt werden. U nter der Voraussetzung, daB 
das R uthen in  dem „wasserl6slichen“ Ruthentrichlorid u. in den sich dayon ableitenden 
Pentachlororutheniaten dreiwertig yorliegt, geht es bei der Amalgamtitration zuniichst 
in  die zweite (Griinfarbung in  stark  salzsaurer, Braunlichgelbfarbung in  schwach salz- 
saurer Lsg.) u., sobald die Blaufarbung au ftritt, in  die erste Ladungsstufe iiber. — 
Dio dunkelblaue Lsg., welche durch Behandeln von in W. unl. RuCl3 m it yerd. A. ent- 
steht, wird durch Red. gebildet u. en thalt das Ruthen in der gleichen Ladungsstufe 
wie die bei der Red. des wasserlóslichen RuCl3 durch Na-Amalgam entstehende dunkel
blaue Lsg., u. zwar in Form einer komplexen Saure. Dieser Saure kommt, wenn die 
im Vorhergehenden hinsichtlich der W ertigkeit gemachte Voraussetzung zutrifft, die 
Formel [RuCl3]H2 zu. — Aus der durch Zers. von Ruthentetroxyd m it HCl erhaltlichen 
dunkelrotbraunen Lsg. konnte reines wasserfreies RuCl3 reproduzierbar gewonnen werden 
durch Eindampfen zunachst im HCl-Strom, zuletzt im Hochvakuum. Dieses wasser- 
freie Trichlorid is t von m atter, rotbraunyioletter Farbę m it einem Stich ins Grunliche, 
hygroskop., in  W. 1. m it rotbrauner Farbę. Die wss. Lsg. is t infolge Hydrolyse von 
Anfang an nicht yollkommen klar, triib t sich zusehends u. yerfarbt sich ins Griinlich- 
braune. Eine klare rotbraune Lsg. erhalt man beim UbergieBen m it verd. HCl. In  
vcrd. A. is t das Chlorid zunachst m it brauner Farbę 1., die Lsg. wird dann schmutzig 
ckromgriin, schlieBlich m it einem Stich ins Blaue. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168 
[1927]. 1—14. Hamburg, Univ.) B l o c h .

W. Ipatjew und I. Andrejewski, Die Fallung des Iridiums aus seinen Losungen 
durch Wassersłoff unter Druck. (Vgl. auch C. 1 9 2 7 .1. 2293.) Der Vf. hat, im Vergleich 
m it friiheren ahnlichen Unterss., seine Apparatur yerbessert, so daB jetzt in  einem 
Lufttherm ostaten auch bei Tempp. yon iiber 100° gearbeitet werden kann. Es 
kamen wss. Lsgg. von Natriumchloriridat zur Anwendung, an denen folgende Resultato 
gewonnen wurden: Die Mengo des ausgefallten Iridiums steigt bei sinkender Konz. 
der Lsg., bei Erhohung des Druckes, bei Erhóhung der Temp. u. bei zunehmender 
Dauer der Einw. Wenn die Ausfallung des Metalls nicht quantita tiv  ist, besonders 
bei nur kurze Zeit dauernden Verss., wird die Lsg. blau gefarbt durch die Entstehung 
kolloidal yerteilten Iridiums. (Buli. Soc. chim. France [4] 41 [1927], 1466—67. Lenin
grad.) L a n g e r .

Gmelin und Kraut’s Handbuch der anorganischen Chemie. 7. Aufl. Hrsg. von C. Friedheim 
und Franz Peters. Lfg. 220/223 < =  Bd. 6, Abt. 1, Bog. 49—62>. (L. S., S. 769—985.) 
Heidelberg: Carl W inter 1927. gr. 8°. M. 16.—.

Alesander Silverman, Laboratory directions in inorganic chemistry. 4 th  cd., rev. New 
York: Van Nostrand 1927. 4°. Lw. § 1.60.

0. Mineralogische und geologische Chemie.
B. Dimitrievitch, Uber einen Fali von Pseudopolychroismus beim Calcit. Der 

Pseudopolychroismus bei dem Calcit von Mt. Avala (Serbien), welcher von farblos 
bis fast schwarz geht, wurde in  Calciten in  der Nahe yon Eruptiygesteinen gefunden. 
Lost m an den Calcit in  verd. HCl auf, so bleibt ein geringer opaker Rest aus kleinen 
isotropen Kórpern, wahrscheinlich aus Kaolin oder gelatinóser S i02, zu riick , auf 
welche in  diesem Falle der Polychroismus zuruckzufiihren ist. Diese Stoffe bilden 
m it dem CaC03 eine mechan. Mischung. (Compt. rend. Aead. Sciences 185 [1927]. 
1143—44.) E n s z l i n .
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Earl V. Shannon, Ammoniojarosit, ein neues Minerał der Jarosit-Gruppe von 
Uiali. Im  siidlichen U tah wurde neben Ammoniumalaun u. anderen wasserhaltigen 
Sulfaten der Ammoniojarosit m it kleinen Ligniteinsehliissen gefunden. E r  ist heli 
ockergelb m it wachsartigem Glanz. Unl. 0,76, Spur TiOo, 0,02 A120 3, 49,30 Fe20 3,
0,05 CaO, 0,13 MgO, 0,22 N a,0 , 1,56 K 20 , 4,23 (NH4)20 , Spur PbO, kein Ag20,
34,49 S 0 3, 9,86 H 20 , was einer Eormel (NH4)20 -3  Fe20 3-4 S 0 3-G H 20  entsprechen
wiirde. E r  is t wahrscheinlich beinahc einachsig u. yielleicht opt. ncgatiy. Licht- 
brechung w —  1,800, e =  1,750 je ±  0,005. (Amcr. Mineralogist 12 [1927], 424—26. 
U. S. Nat. Muscum.) E n s z l in .

W. S. Burbank, Zusatzangaben iiber die Eigenschaften des Pumpelłyits und sein 
VorJcommen in der Republik Haiti, Westindien. Der Pumpellyit von H aiti ist opt. 
positiv m it a =  1,700, p — 1,707 u. y —  1,718, monoklin m it prismat. Habitus. 
(Amer. Mineralogist 12 [1927]. 421—24. U. S. Geolog. Survey.) E n s z l in .

W. Stahl, E in  neues Koballmineral. (Eine Abart des Sychnodymits.) Aus der 
Grube Kohlenbach bei Eiserfelde (Siegen) wurde ein koksahnlich aussehendes Minerał 
begleitet von Antimonfahlerz, Eisenkics u. Quarz m it schwarzgrauem Stricli u. der 
H artę  4 gefunden. Die regularen Itrystalle hatten  die Zus. 26,80 Co, 5,70 Ni, 23,46 
Cu, 3,86 Fe, 39,28 S u. 0,47 Ruckstand. D. 4,58. Danach is t es eine A bart des 
Sychnodymits, in  dem ein Teil des Co durch Cu u. Fe ersetzt ist. (Metali u. Erz 24 
[1927]. 593.) E n s z l in .

W. A. Tarr, Aufeinanderfolgender Absatz von Pyrit, Markasit und moglicherweise 
Melnikowit. Diese 3 Mineralien kommen auf einer Lagerstatte bei Fredricktown, 
Madison, miteinander wechsellagernd vor. Ihre Bldg., welche bei etwa 100° statt- 
gefunden hat, ist so anzunehmen, daB saure Lsgg. in einen Dolomit eingedrungen 
sind u. zunachst Markasit abschieden. M it zunehmender A lkalitat beginnt die Ab- 
seheidung von Pyrit .wahrend Melnikowit erst aus alkal. Lsg. abgeschieden wird. 
Vf. nim m t an, daB sich die Lsgg. derart von Zeit zu Zeit veranderten, daB die Ab- 
scheidung des FeS2 in diesen 3 Modifikationen móglich war. (Amer. Mineralogist 
12 [1927]. 417—21. Missouri, Uniy.) E n s z l in .

Hermann Harrassowitz, Die wdtwirtschaftlich michtigste Bauzitausbildung. Ais 
Allite bezeichnet Vf. Gesteine aus Tonerdehydrat, A120 3-H20  ist Monohydrallit u. 
A120 3-3 H 20  Trihydrallit. Infolge des groBen W eltbedarfs an Bauxiten (Alliten) 
is t in  absehbarer Zeit m it der Ersehópfung der europ. Monohydrallit-Lagerstatten 
zu rechnen, so daB der trop. Laterit (Trihydrallit), u. zwar yorwiegend der vorder- 
ind. Herkunft, auf dem W eltm arkt besondere Bedeutung gewinnen durfte. Letzterer 
ist in  wasserfreiem Zustand auch bedeutend reicher an A120 3 ais der europ. Bauxit, 
da er weniger fremde Beimengungcn (Fe20 3) besitzt. (Metali u. Erz 24 [1927]. 589 
bis 659. GieBen, Univ.) E n s z l in .

Lloyd W. Fisher und Charles G. Doli, Bemerkungcn uber die Mineralfundpunkte 
von Rhode Island. II. tJbrige Gebiete. (Amer. Mineralogist 12 [1927], 427—36. 
Brown Univ.) E n s z l i n .

Hermann Jung, Die chemischen und provinziellen Verhaltnisse der jungen Eruptiv- 
gesteine Deutschlands und Nordbohmens. Monographie iiber die Zusammengehórigkeit 
der jiingeren Eruptivgesteine Deutschlands u. Nordbohmens u. Einordnung derselben 
an H and der chem. Analysen in  3 Gesteinssippen, yon denen die pazifisch-mediterrane 
yorherrschend ist, nach der Projektionsmethode yon N i g g l i .  Die atlant. Sippe iBt 
dagegen an den Innen- u. AuBensenken des grofien yarist. Bogens yon groBer Be
deutung. (Chemie d. Erde 3 [1927], 137—340.) E n s z l i n .

Adolphe Lepape, Uber den Ursprung der Radioaktimtat der Quellen ton Bagneres- 
de-Luchon. E ine Unters. iiber den Geh. an R adioaktiyitat der Quellen von Bagnferes- 
de-Luehon, welcher 2—52 Millimikrocurie pro Liter betriigt, u. den Geh. an oxydier- 
barem S ergab, daB die R adioaktiy itat m it steigendem Geh. an Sulfidsehwefel ab- 
nimmt. M it Ausnahme yon 6 Quellen yerhalten sich alle so, ais ob sie von einer Ader 
lierstammen, welche stark  sulfid. W. fiihrt ohne R adioaktiyitat. Zu diesen Wassern 
treten im Verlauf ihres Emporkommens stark  radioaktive Gebirgswasser, welche 
den Geh. an S yermindern. Fiir die 6 Quellcn, welche eine Ausnahme bilden, wird 
ebenfalls eine Erklarung gegeben. (Compt. rend. Aead. Sciences 185 [1927]. 1292 
bis 1294.) _ _ E n s z l in .

G. Athanasiu, Radioaklivitat der Thermalguellen der Herkvleśbader (Rumanien). 
A ach einer Stromungsmethode werden m it der Ionisierungskammer yon H. W. S c h m id t  
die Radioaktiyitaten der Quellen gemessen, da die bisherigen Angaben (G. WESZELSKY,
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Foldtany Kózlony 44. 535 [1914] u. L o i s e l  u . M i c h a e l e s c o ,  C. 1923. 1. 1351) stark 
voneinander abwichen. Dio gcfundenen Werto liegen bei den einzelnen Quellen der 
Station zwischen 0,24 u. 4,73 millimikro-Curies pro Liter; die W erte schwanken etwas, 
ebenso wie die Wassertempp., fiir die boi den einzelnen Quellen 30—55,5° festgestellt 
wurden. Besonders hohe Radioaktivitaten finden sich bei den etwa 4 km nórdlieh 
des Bades gelegenen „Sieben Quellen“ ; hier fand man bis zu 22 milli-mikro-Curie pro 
Liter bei 44—55,5°, so daB ihre Ausnutzung zu therapeut. Zwecken erwunscht ware. — 
Es laBt sich zeigen, daB nur die Quellen radiaktiy  sind, die direkten K ontakt m it einem 
Granitm assir haben. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 944—45.) K le m m .

Joseph Levine, Die Rolle des Ozons in  der Almosphare. Spcktrograph. Unterss. 
iiber den Ozongeh. in der Luft im letzten Ja h r  in  Oxford, Valencia (Irland), Lervick 
(Shetland-Inseln), Abisko(Sehweden), Berlin u. Arosa (Schweiz) zeigten, daB der Ozon
geh. eng m it dem Luftdruck zusammenhangt; er is t bei Depressionen gróBer ais bei 
Anticyclonen. Es ist dies m it der Hypothese des Vfs. in Einklang (Compt. rend. Acad. 
Sciences 176. 705 [1923]). F iir eine W etteryorhersage auf lange Zeit miissen spektrogr. 
Unterss. der oberen Atmosphare, insbesondere auch iiber N- u. H-Kondensationen, 
durchgefiihrt werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 962—63.) K le m m .

D. Organische Chemie.
Charles Prevost, Uber die Allylumlagerung und den Mechanismiis der Veresterung. 

(Vgl. C. 1927. I I .  1463.) Die Rkk. A (monomolekular) u. B (dimolekular) reprasen- 
tieren einfache Falle von Allylumlagerungen:

A. R ■ C H : CH • CH2X (I.) ^  R 'C H X -C H : CH2 (II.)
B. R -C H : CH-CH2X (I.) ^  R -C H Y -C H : CH2 (II.).

X  u. Y sind negative Radikale; Y kann X  durch doppelte Umsetzung ersetzen. Zahl-: 
reiche Beispiele aus der L iteratur u. Arbeiten des Vf. werden angefiihrt. Daraus geht 
hervor, daB nur die tjberfiihrung der Alkohole I. u. I I . in die Acetine I. u. I I . u. die 
der Alkohole in  die Ba-Alkoholate u. umgekehrt fiir beide Formen n., d. h. ohne jede 
Umlagerung, yerlaufen. Das sind auch die einzigen Rkk., bei denen das tripolare

+  — 4-

łon  R  • CH ■ CH • CEL, nicht notwendigerweise abgetrennt wird. Man kann daher auch 
umgekehrt folgern, daB sich bei einer fiir beide Formen n. yerlaufenden Rk. das tr i
polare łon  nicht abtrennt. — Nach der klass. Gleichung C fiir die Veresterung wird

C. [CH3-COO] [H] +  [R] [OH] [CH3-COO] [R] +  [H] [OH]
das łon  OH u. folglich auch das łon  R , d. h. im Falle der substituierten Allyl- 
alkohole das tripolare łon  abgetrennt. Die Rk. miiBte also wenigstens fiir e i n e  
Form anormal yerlaufen. Vf. ha t jedoch gezeigt, daB die Veresterung der Alkohole
I . u. II . m it Essigsaure u. die Verseifung der Acetine I. u. I I .  absol. n. yerlaufen, 
daB also n icht das łon  R, sondern das łon  RO in Rk. tr it t .  Der Vorgang ware 
demnach so zu formulieren:

D. [CH3-CO] [OH] +  [RO] [H] ^  [CH3-CO] [OR] - f  [H] [OH],
Zwar wird formell die Saure zur Base u. der Alkohol zur Saure, aber es soli eben nur 
zum Ausdruck kommen, daB die Bindung R — O nicht gel. wird. Die Veresterung 
durch Mineralsauren, besonders die der tertiaren Alkohole, laBt sich allerdings gut 
durch C wiedergeben. Trichloressigsaure yerestert nach C, u. ihre Ester werden nach 
D (-<-) yerseift, indem von den beiden zur Verfugung stelienden Wegen immer der 
schnellste gewahlt wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1283—85.) Lb.

M. Bourguel, Uber einen Katalysator f iir  die Hydrierung in  der Kdlte. Erklarung 
des Mechanismus dieser Katalyse. E s handelt sich um eine besondere Form von kol- 
lotdalem Pd, welche Vf. seit langem zur Halbred. yon Acetylenderiw . benutzt. 10 bis 
15 g Starkę, in  k. W. yerteilt, werden in  11 sd. W. gegossen, nach Stehenlassen yom 
koagulierten Anteil dekantiert oder zentrifugiert. 11 der Lsg. w ird yersetzt m it
0,5— 1 g P d  in  Form von Na2PdCl4, verd. NaOH zur Bindung des frei gewordcnen 
HC1 u. N2H 4-Hydrat. Nach sofort erfolgter Red. wird die tiefschwarze Lsg. 6— 7 Tage 
dialysiert. Die erhaltene Lsg. enthalt 0,5— 1 mg Pd im ccm u. is t sehr haltbar. Das 
zu hydrierende Acetylenderiw komnat unycrd. oder in  Verd. m it einem m it W. nicht 
mischbaren Losungsm. zur Yerwendung. Man gibt yom K atalysator ein 1—3 cg 
entspręchęndes Vol. zu, yertreib t die L uft durch C 02, dieśes durch H  u. schiittelt, 
bis genau 2 H  auł 1 Mol. Substanz absorbiert sind. Die Aufnahmegeschwindigkeit 
wechselt u. hangt yon yerschiedenen Faktoren, besonders Spuren yon Yerunreinigungen,
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<ab. LiiBt sie zu schr nach, so kann man dekantieren, absaugen, neuen K atalysator 
zugcbon usw. — Dio auffallende Erscheinung, daB scbnello u. glatte Hydrierung 
crfolgt, obwohl organ. Substanz u. kolloidale Pd-Lsg. 2 vollig getrennto Phasen bilden, 
wird durch die Beobachtung erklart, daB sich sofort nach Beginn der Katalyse das 
gesamto Pd in Form eines feinen Hautchens an der Trennungsflaehe der beiden Schichten 
u. an der GefaBwand befindet. Diese besondere Form von kolloidalem Pd, verschieden 
von dem durch Salz oder A. ausgeflockten Pd, umliiillt beim Schiitteln die organ. 
Teilchen innerlialb der wss. FI. u. verm ittolt die Hydrierung. — Die Halbred. der 
Acetylenderiw . zu A thylenderiw . mittels dieses P d  bildet einen Fali von se le k -  
t i v e r  K a ta ly s e ,  indem das P d  die vóllige Red. der drcifachen zur doppelten Bindung 
bcwirkt, bevor dic Sattigung der lctztercn beginnt. In  der T at liiBt sich nach Acl- 
dition von genau 2 H  an ein eclites Acetylenderiv. keino Spur des letzteren m it CuCl- 
Lsg. melir nachweiscn. Auch beobachtet man oft eine plótzliche Anderung der Auf- 
nahmegesehwindigkeit, u. zwar bald eine Abnahme, bald eine Zunahme derselben. — 
Vf. erórtert sodann ausfuhrlich die Theorie dieser besonderen A rt von Katalyse u. 
gelangt zu dem SchluB, daB der Yorgang in  3 Phasen verlauft: 1. Bldg. eines Kom
p r e s  P d nH 2; 2. Bldg. eines neuen Komplexes Pd„H 2-Acetylenderiv.; 3. Zerfall dieses 
Komplexes in  P dn u. Athylcnderiv., wonach der Cyclus wieder beginnt. — Der Grund, 
weshalb das nach L oew -Vavon hergestellte Pd-Schwarz anders w irkt, indom es zu 
einem Gemisch von Athan-, Athylen- u. Acetylenderiy. fiihrt, is t in  der andersartigen 
katalyt. wirkenden Oberflache desselben zu suchen. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 41 
[1927], 1443—50.) L in d en b a u m .

M. Bourguel, Uber einige Athylenlcohlmwasserstoffe, erhallen durch Halbredulełion 
der enlsprechenden Acelylenkohle7iwasserstoffe. Dieses milde Verf. (vorst. Ref.) ha t 
den Vorteil, daB eine Verschiebung der Doppelbindung nicht zu befiirchten ist. Die 
notwcndigen Acetylenc — ausgenommen Pentin-(2) — vgl. C. 1925. H . 715. Einige 
dieser Athylene sind kiirzlich von KlRRMANN (C. 1926. II. 1398) besclirieben worden. — 
Alle 1-Athylene sd. tiefer ais die 2-Athylene, doch sind die Unterschiede geringer ais 
in der Acetylenreihe. Vcrgleicht m an die KW-stoffc m it gleieher C-Zahl, so zeigt 
sich ein Sinken der Kpp. in der Reihenfolge: 2-Acetylen, 1-Acetylen, gesatt. KW-stoff,
2-Athylen, 1-Athylen. Die 2., 3. u. 4. Gruppe besitzen fast gleiche Kpp. Die 1-Athylene 
haben geringere D.D. u. Indices wie die 2-Athylene, aber die Unterschiede sind wieder 
kleinor wio in der Acetylenreihe. Bei gleieher C-Zahl liegen die D.D. der Athylene 
zwischen denen der Acetylene u. gesatt. KW-stoffe, aber naher den letzteren.

Y e r s u c l i e .  Butin-(l). n-Butylalkohol iiber A120 3 dehydratisieren, Gemisch 
der beiden Butene in  die Dibromide u. diese m it sd. alkoh. KOH in die Brombutene 
(Kp. 88°) uberfuhron, letztere m it N H 2N a im Petroleum von K p. 150—160° 2 Stdn. 
auf 150° erhitzen, wobei m it dem NH3 etwas Butin-(2) iibergeht. Sodann auf Eis 
gieBen, m it HC1 ansauern, Dampfe in  Yorlage bei — 15° kondensieren. Kp. 8°. — 
Pentin-(2). Voriges m it N H 2N a in A. in das Na-Deriv. iiberfuhren, dieses m it (UH3)2S0.1 
umsetzen. Kp. 57°, D .19 0,712, nD10 =  1,404. — Penłen-(l), Kp. 32,5°, D20. 0,644, 
nD20 =  1,371. — Penten-(2), Kp. 34,5°, D .19 0,647, nD»  =  1,375. — Hexen-{1), Kp. 64,5 
bis 65°, D .i“ 0,684, nDi> =  1,393. — Hepten-(l), Kp. 94—94,5°, D.2“ 0,705, nD20 =  1,404.
— Octen-{l), Kp. 122— 122,1», D .19 0,718, nDw =  1,408. — Octen-{2), Kp. 125— 126°,
D .20 0,725, nD2° =  1,415. — Nonen-(l), Kp. 146°, D.21 0,730, nD2i =  1,414. — Nonen-{2), 
K p. 148,5°, D.21 0,738, nn21 =  1,420. — 3-CycIohexylpropen-(l), Kp. 152°, D .21 0,808, 
ud21 =  1,449. — A-Cyclohexylbulen-{l), Kp. 174°, K p.u  62°, D.21 0,810, nD21 =  1,450. —
i.-Cyćlohexylbuten-(2), Kp. 177°, K p.14 66°, D .21 0,813, nD21 =  1,453. —  5-Cyclohexyl- 
penten-(l), Kp. 196°, K p.u  83, D.20 0,816, n ir°  =  1,454. —  5-Cyclohexylpenten-(2), 
Kp. 198—199°, K p.,8 85°, D .2° 0,822 nD2° =  1,458. — 6-Cycbhexylhexen-{l), Kp. 219°, 
Kp.le 99°, D.21 0,820, nD21=  1,457. — 6-Cyclo7iexylhexen-(2), Kp. 221°, K p .„  102°,
D.21 0,823, nn21 =  1,459. — l-Cyclóhexylpropan, Kp. 155°, D.21 0,791, nn21 =  1,437. — 
l-Cyclohexylbutan, Kp. 177°, K p.10 68°, D .2° 0,797, n^20 — 1,440. — l-Cyclohexyl- 
penłan, Kp. 199°, K p.ie 84—85°, D .2° 0,802, nn20 =  1,444. — l-Cyclohexylliexan, 
Kp. 221°, K p.18 102°, D .2° 0,806, nD2° =  1,446. (BuU. Soc. chim. France [4] 41 [1927]. 
1475— 79.) L in d e n b a u m .

Urion, Darsiellung des Hepiaduns-(1,5) w id Ocladiins-(2,6). Dieso KW -stoffe 
wurden durch Einw. von (CH3)2S 04 auf das Di-Mg-Deriv. des Dipropargyls erhalten, 
welches teils m it beiden, teils nur m it einer Funktion reagiert. — Heptadiin-(1,5), 
CH • C-CH2-CH2-C • C-CH3, K p.30 26—27°, D.21 0,810, nD21 =  1,4521. Mit ammoniakal. 
CuCl-Lsg. gelber Nd., m it alkoh. AgNOa weiBer Nd. von C:H.Ag, A g N 0 3. — Octadiin-
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(2,6), CH3-C • C-CH2-CH2-C ■ C-CHj, K p.13 55°, F . 26,5—27°, D.30 0,828, nD30 =  
—1,4658. — Das Dipropargyl wurde aus einem Gemisch von Diallyltetrabromiden 
dargestcllt. Vor langer Zeit will H e n r y  aus einem solchen Tetrabromid m it KOH 
ein Dibromdiallyl von Kp. 205— 210° u. aus letzterem m it Br ein Hexabromid von 
F. 76—77° erhalten liaben. Vf. lieB s ta tt KOH die bereelmete Menge NaOC2H6 in 
A. auf das Tetrabromidgemisch wirken u. erhielt eine Fl. von der Zus. CaHsBr2 u. 
K p.21 85— 94°, welche keine Cu-Fallung gab. Zerlegt in 2 Fraktionen yon K p.21 85—89 
u. 89—94°, D.21 1,646 u. 1,663, nn21 =  1,5231 u. 1,5253. Aus beiden m it Br dasselbe 
Hexabromid C'0/ / s Bra von F. 93,5—94°. Die H EN R Y schen Verbb. wmrden nieht wieder- 
erhaltcn. Beido Fraktionen C6H 8Br2 lieferten m it KOH Dipropargyl. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 185 [1927]. 1286— 87.) LiNDENBAUM.

Ed. Donath, Zur Darslellung des Acetons. Bei der Einw. von erhitztem Braun- 
stein auf Alkoholdumyi scheinon zwei Rlck. yor sich zu gehen. Der iiberwiegende Teil 
des Braunsteins, das MnO, ais solches, scheint den A.-Dampf d irekt zu oxydieren naeli 
der Gleichung: 2 CHj-GELOH +  8 M n02 =  CH3-C O C H 3 +  4 Mn20 3 +  3 H 20  +  C02. 
Der bei weitem geringere Teil des Braunsteins, in  dem M n02 an B ary t gebunden sein 
diirfte, oxydiert den A. glatt zu CH3COOH, die m it dem B aryt u. teilweise m it dem 
entstelienden Manganoxydul Acetate bildet. Dieser komplizierte ProzeB laBt sich 
durch folgende Gleichung ausdriicken:

4 C2H„0 +  K 0(M n02)x =  R(C2H30 2)2 +  Mn(C2H 30 2)2 +  6 H 20  +  (MnO)x-i 
(Chem.-Ztg. 51 [1927]. 924. Briuin.) S i e b e r t .

Francis Francis, Die Darstellung von Triacelonaminhydrat. Man leitet NH3 
portionsweise in ein Gemisch von 2,5 kg Aceton u. 800 g CaCl2, bis das CaCl2 yerfliissigt 
ist, erh itzt nach 3 Tagen auf dem Wasserbad zum gelinden Sieden, bis der fl. Komplex 
zers. u. wieder fest geworden ist. Die Fl. w ird abgegossen u. dest. bis Kp. 75°. Der 
Riickstand wird in  Eis-HCl-Misehung abgekiihlt, bei 1—2° wird im ter starkem Riiliren 
soyiel W. zugesetzt, ais einer Ausbeute von 28% an Triacctonamin entspricht. Schwach 
gelbe Krystalle aus A. Ausbeute 20—26% (auf Aceton berechnet). (Journ. chem. 
Soc., London 1927. 2897—98. Bristol, Univ.) Os t e r t a g .

Arthur Leslie Wilkie, Reinigung von Palmitin- und Stearinsaure. Kaufliche 
Muster yon Palmitin- u. Stearinsaure entlialten stets beido Sauren. Vf. reinigt wie 
folgt: 100 g kaufliche Stearinsaure (F. 52,4—55,4°) in den Atliylester iiberfuhren, 
m it W. waschen, in 1000 ccm A. von 60° lósen, 80 ccm 0,2-n. Ba(OH)2 zugeben, C 02 
einlciten, h. absaugen, A. entfernen, Riickstand in besonderem App. m it DuFTON- 
Kolonne (Beschreibung u. Abbildung im Original) im Vakuum fraktionieren, dio 
beiden H auptfraktionen noch 3-mal dest. Erhalten: Palmiiinsauredthylester von 
Kp.16 201,3—201,5° u. Slearinsaureathylester von K p.16 225,1—225,5°. Sauren evtl. 
noch aus PAe. umkrystallisieren. Ausbeuten befriedigend. (Journ. Soc. chem. Ind.
46 [1927]. T 471—72. Nottingham, Univ.) LiNDENBAUM.

Edmund O. von Lippmann, Berićht (Nr. 87) iiber die wichtigsten im  1. Halbjahre 
1927 erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Zuckerchemie. (Vgl. C. 1927.
II .  2017.) Arbeiten iiber Tri- u. Tetrasaccharide, iiber Konst. u. Konfiguration der 
Zuckerartcn, Entstehimg in der Pflanze u. iiber die physiolog. Bedeutung der Zucker- 
arten. (Dtsch. Zuckerind. 52 [1927], 1041—42. 1065—66. 1091—92.) R u h l e .

Edmund O. von Lippmann, Modifilcationen des Rohrzuckers. Hinweis auf die 
Arbeit yon H e l d e r m a n n  unter Berucksichtigung ihres Werdeganges. (Chem.-Ztg. 
51 [1927]. 873. Dtsch. Zuckerind. 52. 1283.) OHLE.

Gr. Mezzadroli und G. Gardano, Die Bildung von Formaldehyd und von Zuckern 
durch, Einwirkung der ultravioletlen Slrahlen auf die Bicarbmate der Alkalien und Erd- 
alkalien. Es wird die Einw. yon ultraviolettem  Licht auf wss. Lsgg. von Ca(HC03)„ 
Ba(HCOs\ ,  Sr(HC03)2, M g(HC03)2, NHJICO^, N aH C 03, L iH C 03 u. K H C 03 i‘n 
GlasgefaBen untersucht. Die Lsgg. der Alkalibicarbonate werden m it Ausnahme 
von NH4H C 03 yiel langsamer zers. ais diejenigen der Erdalkalibicarbonate, am 
schnellsten Ca(HC03)2, ani langsamsten N aH C 03. Die Ausbeute an Formaldehyd 
steigt m it der Zeit erst zu einem Maximum u. fallt dann; sie is t fur die Erdalkali
bicarbonate yiel grofier ais fiir die Alkalibicarbonate u. fallt in  der Reihenfolge 
C a >  B a >  S r >  M g >  NH4> - K >  N a >  Li. Gleichzeitig m it der Bldg. yon 
Formaldehyd treten reduzierende Zucker, jedoeh in  aufierst kleinen Mengen, auf. 
Die bestrahlten N H 4H C 03-Lsggg. enthalten femer N itrite, N itrate u. Spuren von 
Urotropin, das aber bald wieder yerschwindet. (A tti R . Accad. Lincei [Roma], Rend. 
[6] 6 [1927]. 160—65.) K r u g e r .
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J. Marcusson, Lignin- und Oxycdlvlosc.lhe.mie. I II . M itt. (II. ygl. Ztschr. 
angew. Chem. 40. 48; C. 1927. I . 1430.) Dureli Oxydation m it H 20 2 in  Ggw. yon 
FeSO,, laBt sich aus Huminsaure (Me r c k ) m it einer Ausbeute yon 50—60% eine braun- 
schwarze, nach Caramel riechendc, feste, hygroskop. M. gewinnen, „Caramelsaure“ . 
Nach der Reinigung m it A. u. durch das Pb-Salz is t die Saure fest, braunschwarz, 
unl. in  A., Bzl., CC13H u. abs. A.,, 11. in  warmem W. u. 70%ig. Sprit. In  der wss. Lsg. 
lu f t verd. HCl einen Nd. hervor, das aus essigsaurer Lsg. fiillbare Pb-Salz en thalt 
34,5% Pb. Die gleiche Saure laBt sieh in ahnlicher Weise aus Traubonzucker gewinnen. 
Diese Tatsachen zeigen die S truktur der aus Huminsauren aufgebauten Kohlen in 
neuem Lichte. — Die zugunsten der Lignintlieorie gedeuteten Verss. von B r a y  u . 
A n d r e w s  (Brennstoff-Cliem. 5. 132; C. 1924. I. 1723) entsprechen mehr dcm Vor- 
gango der Vcrwesung, ais den Prozessen der Vermoderung u. Vertorfung, die zur Kohle- 
bldg. fiihren. F iir die Ligninbldg. sind sie n icht beweisend. (Ztschr. angew. Chem. 40 
[1927]. 1233—-34. Berlin-Dahlem, S taatl. Materialprufungsamt.) BÓRNSTEIN.

N. Tarugi, Uber Farbreaklionen des Nitroprussids. (Vgl. C. 1927.1. 1430.) Polemik 
gegen Ca m b i  (C. 1927. I I . 681). Es handelt sich hierbei um Farbrkk., die in  alkal. 
oder sauren Nitroprussidlsgg. beim Hinzufugen yon Rhodansalzen oder Aceton auf- 
treten u. bei denen die durch Alkali labil gemaclite NO-Gruppe eine Rolle spiclt. 
Neues experimentelles Materiał yon Interesse wird n icht beigebracht. (Annali Chim. 
appl. 17 [1927]. 519—24. Pisa, Univ.) B e r l i t z e r .

Jared Kirtland Morse, Die Strulclur und Dimensionen des Benzolrings. Den 
in einer friiheren Arbeit (C. 1927. I I . 370) crm ittelten m ittleren Radius ( =  halbe Kórper- 
diagonale) des Kohlenstoffaloms von 0,76 A (Diamant 0,77 A, G raphit 0,75 A) in Krystall- 
gittern, die aus Wiirfcln aufgebaut sind, die je eine Ecke (Elektron) gemeinsam haben, 
yerwendet Vf. bei der Konstruktion eines neuen i?e?82oZmodolls. Es haben hierbei
6 kub. C-Atome nach L e w is  die Ecken (Elektronen) gemeinsam, u. in Fortfiihrung 
sciner im C. 1927. I I .  370 referierten Anscliauungen crrechnet Vf. die Koordinatcn der 
Wurfelzentren (C-Kerne) u. Wiirfeleckcn (mogliche Elektronenlagen) in  bezug auf 
den Param eter Ii ( =  Radius des C-Atoms). Es sind dann 12 Wiirfelecken (Elektronen
lagen) auf der Oberflache einer Kugel vom Radius 1,155 R, die 6 W urfelzentren 
(C-Kerne) auf der Oberflache einer konzentr. Kugel vom Radius 1,394 R  u. die iibrigen 
24 Wiirfelecken (mogliche Elektronenlagen) auf der Oberflache einer d ritten  konzentr. 
Kugel yom Radius 2,134 R. Vf. gibt dann die K onstruktion eines solchen Modells in 
einer YergroBerung von etwa 500 Millionen (2 inches des Modells entsprechen 1 A) (Ab- 
bildung) u. zeigt, daB das Modeli den zu stellendcn Anforderungen in  bezug auf Iso- 
meriemóglichkeiten, Substitutionsregeln usw. entsprieht. (Proceed. National Acad. 
Sciences, W ashington 13 [1927]. 789—93. Univ. of Chicago.) B e h r l e .

Maurice Schofield, Der Dimorphismus des 2-Chloracet-p-toluidids. 2-Cldor- 
4-nilrotoluol (F. 62,5°, aus p-Nitrotoluol u. Chlor m it FeCl3 bei 57—59°) w ird bei 60—70° 
m it W., Eisenpulyer u. etwas HCl zu 2-Chłor-4-aminotoluol (Kp.18 238—240°) reduziert. 
Acetylierung liefert 2-Chlor-4-acetaminolóluól (2-Chloracet-p-toluidid), Ó9H ł0ONCl. 
Dieses krystallisiert aus Bzl., A., CS2, A., Toluol in  Nadeln, F . 83°, aus PAe. (Kp. 60
bis 80°) in  Tafeln, F. 104°; letztere gehen beim Umkrystallisieren aus Bzl. wieder in
dic bei 83° schm. Form iiber. W ird die Form vom F. 83° einigo Min. bei 120° gehalten, 
so erstarrt dic BI. nach Unterkiihlung bis 89° bei 93°; wird die Schmelze m it der Form 
yom F. 104° geimpft, so werden Erstarrungspunkte bis 101° beobachtet. — Die Verb. 
is t yon K u n c k e l l  u . L il l i g  (C. 1912. II. 2108) ais Nadeln aus Bzl., F . 104°, be
schrieben worden. (Journ. chem. Soc., London 1927- 2903. W olderhampton, Techn. 
Coli.) OSTERTAG.

Alan Edwin Bradfield, Leslie Hugh Norman Cooper und Kennedy Joseph 
Previte Orton, Die Halogenierung von p-Oxydiphenylamin. I I .  (I. vgl. Sm it h  u . 
Or t o n , C. 1908 .1. 1619.) Bei der Einw. yon Chlor oder Brom auf p-Oxydiphenylamin 
kónnen entweder Substitutionsprodd. oder Chinonanile entstehen. — Brom in  Eg. 
oxydiert in  umkehrbarer Rk. zum Chinonanil; die im Gleicbgewioht infolge Red. des 
Chinonanils durch H Br yorhandene geringe Mengc Oxyverb. wird langsam unter Ver- 
lagerung des Gleichgewichts substituiert; zum SchluB geht alles in  2,3,5,6,2',4',6'- 
Heptabromoxyderivat iiber. W ird H B r durch Zusatz yon Na-Acetat entfernt, so 
werden Red. u. Substitution yerhindert. -— Chlor spaltet p-Oxydiphenylamin auf; 
Benzoat oder p-Toluolsulfonat sind aber m it 2,4-Dichloracetchloramid oder m it Di- 
chloram inT zur 2,6,2/,4',6/-Pentacliloryerb. chlorierbar. — E in Teil der in  der vor- 
liegenden Arbeit dargestellten Polyhalogcnycrbb. des p-Oxydiphenylamins lósen sich
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nur in  alkoh., nicht in wss. KOH u. lassen sich nicht in das p-Toluolsulfoderiv. iiber- 
fiihren; die Benzoylderiw . des 2,5,2',4'-Tetrabrom- u. 2,3,5,2',4'-Pentabrom-p-oxy- 
diphenylamins sind im Gcgensatz zu den freien Phenolen nicht weiterer Bromierung 
fiihig.

Y e r s u e h e .  Fiir dio Bezifferung der Verbb. gilt (4)HO• C(iH,1(2,3,5,6)• N H • 
00115(2',3 ',4 ',5 ',6'). — p-Oxydiphenylamin. Die Ausbeute bei der Darst. nach C a łm  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 16. 2786. 17. 2431 [1883— 1884]) wird bei Verwendung von 
rohem, besser noch von reinem, m it 1 Tropfen H 2S04 yersetztem Anilin bedeutend 
verbessert. F. 73°. — p-Toluolsulfonylde.rimt, C19H I70 3NS. Tafeln aus A. F. 126,5°;
1. in  Bzl., Chlf., weniger in  A., Essigsaure. — Chlor-4-acy1oxydiphenylamine. durch 
Chlorierung m it 2,4-Dichloraeetchloranilid oder Dichloramin T ; daraus m it alkoh. 
KOH die Ćhlor-4-oxydiphenylamine, welcho m it HgO in Bzl. oder m it C r03 in Eg. die 
Chinonanile liefern. — 4'-Ghlor-4-benzoyloxydiphenylamin, C19H J40 2NC1. Tafeln aus 
Petroleum oder Eg. F . 148,5°. — 4'-Chlor-4-oxydiphe.nylamin, C12H 10ONC1. BlaBgriine 
Blattchen. F. 91°. — p-Toluolsulfoverb., C10HlnO3NClS. F. 93—94°. — 4'-Oklorbenzo- 
chinonanil, C12H 8ONCl. Dunkelrote Prismen, F . 83,5°; unl. in  W., wl. in  A., Eg., 11. 
in Chlf., Bzl. — 2,2',4'-Trichlor-4-benzoyloxydiphenylamin, C19H 120 2NC13. F. 114°. — 
Tolnolsulfoverb., C19H 140 3NC13S. Prismen aus Bzl.-Lg. oder Eg. F . 130,5°. — 2,2',4'- 
Trichlor-4-oxydip7ieny(amin, Ć12H 80NC13. N icht ganz farblose Prismen aus Łg. F . 128°.
— 2,2',4'-Trichlorbenzochinonanil, C12H 60NC13. Bronzefarbige Nadeln aus PAe. +  
wenig Bzl. F. 72,5°. LI. auBer in  PAe. — 2,6,2',4'-Tetrachlor-4-p4oliiolsidfo7iyloxy- 
diphenylamin, C19H 130 3: NC14S. Aus dem Trichlorderiy. Trennung von Isomeren 
durch langwieriges TJmkrystallisieren aus Chlf. u. PAe. Prismen aus Essigsaure, Chlf. 
oder Lg. F . 126°. — 2,6,2',4'-Tctracldor-4-oxydiphenylamin, C12H 70NC14. Krystalle 
aus Bzn. (Kp. 110°) durch PAe. (Kp. 40—60°). F . 113°. Benzoylverb„ C19H n 0 2NCl4. 
Krystalle aus Bzn. F . 114,5°. — 2,6,2',4'-Telrachlorbenzochinonanil, C12H 5ÓNC1j. 
Violette Itrystalle aus Essigester. F . 143°. — 2,6,2' ,4' ,6'-Pentacldor-4-benzoyloxydi- 
phenylamin, C19H 10O2NClE. Aus der Mono- oder Trichlorverb. F . 133—134° (aus A.).
— p-Toluolsidfoverb., C19H 120 3NC15S. Aus der Oxyverb. u. p-Toluolsulfochlorid oder 
bei Einw. von Chlor auf 4-p-Toluolsulfonyloxydiphenylamin in  Eg. +  Na-Acetat 
Prismen. F. 136,5°. L. in Chlf., sonst wl. — 2,6,2',4',6'-Pentachlor-4-oxydiphenylamin 
C12H cONCJ5. Hcllbraune Prismen aus Petroleum. F . 156°. Acetylwrb., C14H 80 2NC15. 
F. 126°. Sil. in Bzl., Petroleum, Chlf., wl. in  Eg. — 2,6,2',4',6'-PentachlorbenzocMnon- 
anil, Cj2H 4ONCl5. Bronzerote, metallglanzende Nadeln, F . 163°. — 2,3,6,2',4',G'-Hexa- 
cldor-4-oxydiphenylamin, C12H 50NC16. Aus Pentachloroxydiphenylamin. Halbkuglige 
Aggrcgate. F . 114°. Be.nzoybx.rb., C19H 0O2NCl6. Braune Prismen aus Petroleum. F.125°.
— p-Toluolsulfoverb., C,9Hn 0 3NClcS. Prismen aus Eg. F . 141°. — 2,3,6,2',4',6'-Hexa- 
chlorbenzochinonanil, CJ2H 3OŃC10. Schwarz, krystallin. F . 114° (aus A.). Die Lsgg. 
in  den gewóhnlichen Mitteln (auBer A.) sind yiolett. Die rotbraune Lsg. (1: 100) in 
H 2S04 wird m it W. hellgelb u. liefert Trichlorbenzochinon (F. 162—163°) u. s-Trichlor- 
anilin  (F. 77,5°, Acetylverb. F . 204°). —  Heptacldor-4-oxydiphenylamin, C12H 40NC1; . 
Aus dem Pentaclilorderiy. m it N-Cliloracetamid u. HC1 in Eg. Nadeln aus Petroleum 
oder Essigsaure. F . 158— 159°. Benzoylverb., C10H 8O2-NCl7. Tafeln aus Eg. F. 164°. 
Toluolsidfoterb., C19H 100 3NC17S. Nadeln aus Eg. F . 141,5°. — Hepłnchlorbenzochinon- 
anil. Schwarze Krystalle aus A. F. 114°. Gibt yiolctte Lsgg., Spaltung m it verd. 
H 2S04 liefert Tetraclilorbenzochinon u. s-Trichloranilin. — Einw. von HC1 auf 2,6,2',4',6'- 
Pentacldorbenzochinonanil in  Eg. liefert Hexachloroxydiphenylamin; aus 2,3,6,2',4',6'- 
HexacUorbenzochinonanil entsteht Heptachloroxydiphenylamin. — Das von OirrON 
u. S m i th  (Journ. chem. Soc., London 87. 389 [1905]) ais Spaltprod. des s-Trichlor- 
phenylnitramins erhaltene Hexachlorbenzochinonanil is t das 2,3,5,2',4',6'-Hexachlor- 
derim ł; das Pentdbromderiv. aus s-Tribromphenylnitramin ( S m i th  u . O r t o n ,  C. 1907.
I. 1189) ist die 3,5,2',4',6'-Verb. — Die F F . der Penla- u. Hexabrombenzochinonanile 
sind in letzterer Arbeit yerweehselt; Vff. geben folgende W erte an: 3,S,2',4',6'-Penta- 
brom-4-oxydiphenylamin, F . 157°; 3,5,2',4',6'-Penlabrombenzochinonanil, F . 150,5°; 
2,3,5,2',4',6'-Hexabroni-4-oxydiphenyIamin, F . 216°; 2,3,5,2',4',6'-Hexabromhenzochinon- 
anil, F. 171°.

4'-Brom-4-benzoyloxydiphenylamin, CI9H i40 2NBr. Aus Benzoyloxydiphenylamin 
in  Eg. m it B r u. Na-Acetat. Nadeln aus A. F . 150,5°. — 4'-Brom-4-oxydiphenyla?nin, 
C12H 10ONBr. Blattchen. F . 108°. — 4'-BrombenzocMnonanil, C12H 8ONBr. Scharlacli- 
rote Krystalle. F . 100—104° (unscliarf). Bei der Hydrolyse entsteht p-Bromanilin. — 
2,2',4'- Tribrom-4-p-toluohulfonybxydiphenylamin, C19H K0 3NBr=S. Aus p-Toluolsulfo-
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nyloxydiphenylamin. Krystalle aus Bzl.-Petroleum. Ein w. von Bromdampf auf die 
fuingepulYerte Substanz in  Ggw. von Na2H P 0 4 oder Borax liefert 2,6,2',4',G'-Penla- 
brom-4-p-toluolsulfonyloxydiphenylamin, C19H 120 3NBr6S, prismat. Krystalle aus Bzl.,
E. 210°. — 2,G,2',4',6'-Pentabrom-4-oxydiphenylamin, C12H 6ONBr6. Braune Prismen.
F. 206—207°. Benzoylwrb., C19H 100 2NBr6. Nadeln aus PAe. F. 141—142°. —
2,6,2',4',G'-Penlabrombenzochinonanil, C12H 4ONBr6. F . 184—185°. Spaltung liefert 
s-Tribromanilin u. 2,6-Dibrombenzochinon. — Pentabrom-4-oxydipłienylamin liefert 
m it Brom in Ggw. yon Na-Aeetat das violette Chinonami, in  Eg. Heptahromoxydiphenyl- 
amin, welches m it Toluolsulfochlorid eine bei 188° schm. Substanz (gef. 70,4°/o Br) 
liefert. — 6,6'-Dichlor-2,2',4'-tribrom-4-oxydiplienylamin, C12H 0ONCl2Br3. Benzoyl- 
verb. (C19H 10O2NCl2Br2, F . 153° aus Eg.) oder Toluolsulfoverb. (C19H 120 3NCl2Br3S, 
F . 185° aus Petroleum) aus Tribrombenzoyloxy- oder -toluolsulfonyloxydiphenylamin 
u. Dicliloramin in  Eg. Braune Prismen aus Petroleum. F. 166°. — 6,6'-Dichlor- 
2,2',4'-tribrombenzochinonanil, C12H 4ONCl2Br3. Purpurfarbige Prismen aus Essig
saure. F. 150°. Bei Verd. der ls g . in  konz. H 2S04 entsteht 2-Chlor-4,6-dibrom- 
anilin. — 2,2',4'-Trichlor-6,6'-dibrom-4-oxydiphenylamin, C12H eONCl3Br2. Aeylverbb. 
aus denen des Triehloroxydiphenylamins m it Bromdampf in  Ggw. von N a2H P 0 4 
oder Borax. LI. Prismen aus 75°/0ig. Essigsaure. F . 180°. p-Toluolsulfoverb., 
Ci9H 120 3NCl3Br2S. F. 174° (aus Bzl.). Benzoylverb., C19H 10ONCl3B r2. Prismen.
F . 134°. —  2,2',4'-Trichlor-6,6'-dibrombenzochinonanil, C12H 4ONCl3Br2. Schwarze 
Prismen aus Chlf. F . 170°. Gibt bei der Spaltung 2,4-Diclilor-6-bromanilin. — 
2,2',4'-Trichlor-5-brom-4-oxydiphenylamin, C12H,ONCl3Br. Aus Trichloroxydiplienyl- 
amin u. Br in  sd. Chlf. Nadeln aus Petroleum. F. 127—128°. LI. in  NaOH. Benzoyl- 
verb., C19H n 0 2NCl3Br. F. 186° (aus Pyridin). Tolwlsulfovcrb., Ci9H 130 3NCl3BrS. 
Prismen aus Essigsaure. F . 114°. — 2,2',4'-Trichlor-5-brombenzochinonanil. Roto 
Nadeln aus Bzl. F . 115°. Spaltung gibt 2-Chlor-5-brombenzoehinon u. 2,4-Dichlor- 
anilin. — 2,2',4'-Triclilor-5,6'-dibrom-4-oxydiplienylamin, C12H 6ONCl3Br2. Aus Tri- 
chloibromoxydiphenylamin u. Br in  Chlf. Nadeln aus Chlf. F . 189°. — 2,2',4'-Tri- 
chlor-5,6'-dibronibenzochinoiianil, C12H 4ONCl3Br2. Zinnoberrote Nadeln. F . 133°. 
Spaltung gibt 2-Chlor-5-brombenzochinon u. 2,4-Dichlor-6-bromanilin. —  2,2',4'- 
Trichlor-3,5,6,6'-tetrabrom-4-oxydiphenylamin, C^H^ONCljBrj. Aus Triehloroxydi- 
phenylamin u. Br in  Chlf., erst bei Siedetemp., dann naeh Zusatz von weiterem Br 
im  Quarzkolben im  Sonnenlicht. B latter. F . 160°. Benzoyherb., C19H 80 2NCl3Br.1. 
Prismen aus Chlf.-Eg. F . 163°. — 2,2',4'-Trichlor-3,5,6,6'-tetrabrorribenzocMnonantt. 
Indigoblaue Nadeln. F. 136°. Spaltung gibt Chlortribromchinon u. 2,4-Dichlor- 
6-bromanilin. (Journ. chem. Sóe., London 1 9 2 7 . 2854—64. Bangor, Univ. Coli. of 
N orth Wales.) O s t e r t a g .

M. Battegay und A. Schneider, Sulfonierung in basischem oder neulralem Medium. 
Arylsidfanilidsulfonsduren, A r ■ S 0 2■ N i l  ■ C J I^ • SO JI. (Vgl. B a t t e g a y  u. B r a n d t , 
C. 1 9 2 4 . I. 421.) Uber Sulfonierungen m it Anhydro])yridiniumsulfat, CcH 5N -0 - S 0 2,
h a t inzwisehen auch B a t jm g a r t e n  (C. 1 9 2 6 . I I . 2154) berichtet. Bzgl. des Naph- 
thalins is t zu berichtigen, daB m an am besten bei wenigstens 170° arbeitet; man erhalt 
dann Yorwiegend a- u. nur wenig /?-Sulfonsiiure. Identifizierung u. Best. der beiden 
Isomeren nach neuem Verf. auf Grund der sehr verscliiedenen D.D. der Ca-Salze. — 
Ein neues Beispiel fiir die vorteilhafte Verwendung obigen Sulfonierungsverf. fanden 
Yff. in den Arylsulfaniliden, A r-S 0 2-NH-C6H 6. Beispiel: p-Toluolsulfanilid-p'-sulfon- 
saure, C7H 7-SÓ2-NH-C0H4-SO3H. p-Toluolsulfanilid m it 1  Mol. reinem Anhydro- 
pyridiniumsulfat 6— 8 Stdn. auf 180—190° erhitzt, in  W. gel., m it Kohle gekocht, 
nach Zusatz von Ca(OH)2 Pyridin abgeblasen, m it C02 gef alit, F iltra t yerdampft.

n  rr o n  vr t t  h a  Mit quantitativer Ausbeute erhalten: Ga-Balz
0 7i l7 'b 0  : IS-CuHj-bOj 2 ClzHn 0roNS„Ca Ą -H 20  (nebenst.). Daraus durch

O----- Ca------ O TJmkrystallisieren aus konz. HC1: Ca-Salz (C^I--
SO ^-N H -G ^H ^S03)2Ca. Aus dem Pb-Salz m it H 2Ś: 

Frcie Sulfonsaure, C13H 13OcNS2. Liefert durch Verseifung Sulfanilsaure. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 4 1  [1927]. 1491—94. Miilhausen, Chemieschule.) L in d e n b a u m .

Erich Gebauer-Fiilnegg und Hans Figdor, tjber scliwefelhaltige Derivale des 
p-Dichlorbenzols. Nach Anfiihrung der L iteratur iiber S-haltige D eriw . des p-Dichlor- 
benzols (I) wird dessen Uberfiihrung m it C1S03H unter milden Bedingungen in  das 
p-Dichlorbenzolmonosulfochlorid (H) beschrieben, das durch vielo D eriw . charakterisiert 
wurde. Bei energischer Einw. von C1S03H ergaben sich die beiden isomeren, gegen Ver-

X. 1. 45
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seifung sehr bestandigen p-Dichlorbenzoldisulfochloride, dereń Konstitutionsńaebweis 
durch t)berfulrt'ung in  die bzgl. Tetracklorbenzole mittels PC1G gelang. Auch die Disulfo- 
chloride wurden durch mehrere D eriw . charakterisiert. Nocli energischere Einw. von 
C1S03H oder besser von ClS03Na auf I  fiihrtc in guter Ausbeute zum Hexachlor- 
benzol (III).

V e r s u c h e .  p-Dichlorbenzolmonosulfocltlorid (II), Darst. nach St e w a r t  (Journ. 
chem. Soc., London 1 2 1 . 255; C. 1 9 2 3 . I. 517) oder aus I  u. ClS03Na (10 Stdn. bei 
150—180°). E. aus Bzn. oder CS2 39°; wird nur langsam von A. oder Aceton verseift.
— Dićhlorbenzolsulfanilid, C12H 9G2NC12S. Aus II m it iiberscluissigem Anilin in  A.
F . aus A. 160°. —  Dichlorbenzolsulfophenylchloramid, Ci2H 80 2NCl3S. Schiitteln vorst. 
Verb. in  Chlf.-Suspension m it konz. NaClO-Lsg. u. N aH C03. F. des Chlf,-Ruckstandes 
aus CS2 101—103°. Spaltet beim Erhitzen m it W. oder Lauge Cl ab. — Dichlormercapto- 
benzol, C8H 4C12S. Red. von n  in  uberschussiger 5-n. H 2S 0 4 m it Zn-Staub, yorteilhaft 
in A. oder Aceton. Das m it W.-Dampf iibergetricbene Mercaptan, F. 27°, h a t einen 
K p .60_52 112— 113°. — Pb-Salz, C12H 0Cl4S2Pb. Aus vorst. Verb. m it Pb-Acetatlsg. — 
Methyldther, C7H 6C12S. F. aus A. (2-mal) 51°. — 2,5,2',5'-Tetrachlordiphenyldisidfid. 
Aus dem Mercaptan m it verd. KMnO,,-Lsg. am W.-Bad. WeiCe Nadeln aus A., F . 82 
bis 83° (vgl. S t e w a r t , 1. c . ) . — Dichlorphenylthioglykolsaure, C8H 8G2C12S. Aus dem 
M ercaptan u. C1CH2C02H  in KOH-Lsg. am W.-Bad. Fallung des F iltra ts m it verd. 
HCl u. Krystallisieren aus viel W . Nadeln, F . 130°. — 4,7,4/ ,7' -Telrachlorthioindigo. 
Erwarmen vorst. Verb. m it iiberschussiger konz. H 2S 04 auf 60°. Rotę Flocken durch 
W.-Fallung. — p-Dichlorbenzoldisulfochloride. Aus I  m it der 30-fachen Menge C1S03H 
bei 140° (48 Stdn.). Durch vorsichtige W.-Fallung ergibt sich das Rohprod., F . 75°, 
neben wenig HI. Trennung der beiden Isomeren durch langsames Verdunsten der fil- 
trierten CS2-Lsg. Die iiber einer Bodenkruste kleinerer K rystalle befindlichen groIBen 
Krystalle haben. F . 114° aus Bzn. oder CC14 C6H 20 4C14S2. I s t  aus alkoh. oder aceton. 
Lsg. unzers. fiillbar. —  Die Krystalle der Bodenkruste haben nach Extraktion  m it sd- 
A. u. Krystallisieren aus CC14 (2-mal) F . 182°, C0H 2O4Cl.,S2. — Das p-Dichlorbenzol. 
disulfoćhlorid, F. 114°, geht m it iiberschussigem PC15 im  R ohr bei 160—180° (5 Stdn.) 
in  das asymm. Tetrachlorbenzól, C6H 2C14, iiber, das nach W.-Fallung aus A. u. CC14 
Krystalle, F. 49°, ergibt; ident. m it der von B e i l s t e i n  u . K u r b a t o w  (L ie b ig s  Ann. 
1 9 2 . 237 [1878]) gewonnenen Verb. vom F . 50—51°. — Das p-Dichlorbenzoldisulfo- 
clilorid, F . 182°, ergibt auf demselben Wege symm. Tetrachlorbenzól, C6H 2C14, Nadeln 
aus A., F . 139°, ident. m it dem von B e i l s t e i n  u . K u r b a t o w  (1. c.) dargestellten 
P raparat. Die beiden Disulfochloride sind daher ais 2,5-Lichlor-l,3-disidfochlorid (F. 114° 
Hauptmenge) u. 2,5-Dichlor-l,4-disulfochlorid (F. 182°) anzusprechen. —  2,5-Dichlor- 
benzol-l,3-aisulJonsaure, CcH4Ó6C12S2. Darst. durch tagclanges Verseifen des bzgl. 
Sulfochlorids. Entfernung des Krystallwassers im Vakuum bei 100° u. iiber P 20 5. —
2,5-Dichlorbeiizol-l,3-disidfanilid, CjsHjjO^N.jCIoSo. F. aus A. 215— 217°. — 2,5-Di- 
chlorbenzol-l,3-disulfophenylchloramid, Ci8HJ20 4N2C14S2. Umlosen aus Bzn. -j- Chlf. 
oder CS,. — 2,5-Dicldorbenzol-l,3-disidfamid, C„H80 4N2C12S2. Aus dem bzgl. Dichlor- 
benzoldisulfoclilorid in Bzl. m it trockenem NH 3 am W.-Bad. Entfernung von N H 4C1 
m it W. u. Krystallisieren aus verd. A. (2-mal). —  2,5-Dichlor-l,3-dimercaptobenzol' 
(Dichlordiihioresorcin), C0H.,C1.>S2. D arst. durch allmiililichen Zusatz von konz. HCl 
zu einer Aufscliwcmmung von Zn-Staub in der Acetonlsg. des Disulfochlorids unter 
Schutteln u. Kiihlung, spiiter am sd. W.-Bad. Abtreiben m it W.-Dampf nach Ansiiuern 
m it 5-n. H ,S 04. F. der leicht oxydabeln Verb. aus A. 85°. — Pb-Salz, C6H 2Cl2S2Pb. — 
Dimethyldther, CsHsCI2S2. F. 179°. — 2,5-TJichlorphenylen-l,3-dithioglykolsdure,
( 'loHgOjCloS-,. Nadeln aus viel W., F . 189—190°. — Dithioindigoider Farbstoff. Aus 
vorst. Verb. m it konz. H 2S 04 bei 70° u. W.-Fallung. — 2,5-Dichlor-l,4-disulfanilid, 
Ci8H 14N20 4C12S2. — 2,5-DicMorbenzol-l,4-disulJamid, C0H 6O4N 2Cl2S2. Aus dcm bzgl. 
Disulfoćhlorid m it Ammoncarbonat am W.-Bad. Krystallisieren" aus wss. Aceton u. 
verd. A. — Hezachlorbenzol (UL). Aus I u. uberschussiger C1S03H  -(- NaCl bei 210 bis 
220° (10 Stdn.). Abseheidung m it W. u. wiederholte K rystallisation aus CC14. F. 226 
bis 227°. — p-Dichlomitrobenzolsulfochlorid, CeH20 4NCl3S. Erhitzen von H  in einem 
Gemisch von H N 0 3 (1,52) u. H 2S 04 (5%  Anhydrid) am sd. W .-Bad (5 Stdn.) unter 
Schutteln. Die nach Waschen m it W., Sodalsg. u. W. gewonnene, getrocknete A.-Lsg. 
ersta rrt nach Verdunsten des A. in  Eis. F . nach Pressen auf Ton aus PAe. 65°. (Monatsh. 
Chem. 4 8  [1927], 627—38.) H e r z o g .

Erich Gebauer-Fiilnegg und Eugen Riefi, Vber den Oxydationsverlauf bei 
Arylschwefelaryliden. Zur Erm ittlung der Konst. des aus dem 4-Chlor-2-nitrophenyl-
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schwefelanilid (1) entstehenden Oxydationsprod. wurden beidc Vcrbb. der Eed. u. 
Clilorierung unterworfen u. die entstehenden Prodd. miteinander verglichen. W ahrend 
im ersteren Falle unter Verwendung von Zn-Staub u. sd. Eg. I  Spaltung erlitt unter 
Bldg. von Acetanilid (aus dem A .-Extrakt der W.-Falhmg), wurde die oxydicrte Yerb. 
ohne Zerfall des Mol. nur zum bzgl. Aminoderiv. reduziert. Hingegen ergab die ener- 
gisehere Clilorierung bei beiden Verbb. ais Spaltprodd. Chlornitrobcnzolsulfochlorid u. 
N H 4Cl. Da das bei Kondensation von d-Chlor-2-nilrophenylschwefelchlorid (VII) m it 
Diphenylamin erhaltliche 4-Chlor-2-nitróbenzólsulfenyldiphenylamid (II) m it tert. N 
unter donselben Oxydationsbedingungen keine Veriinderung erleidet u. auch bei Einw. 
von H N 0 3 nur in das entsprechende Dinitroderiv. verwandelt wird, mu 13 der freie 
Imid-H in  I  bei Bldg. des Oxydationsprod. aboxydiert werden. Vff. haben nun die
4 móglichen Formulierungen fiir die oxydierte Yerb., namlich die bimolekulare Ver- 
kniipfung am N  oder S III u. IV bzw. die Formulierung ais Benzidin- oder Phenazin- 
deriv. V u. VI, allerdings ohne Erfolg, durch die Synthese zu yerifizieren yersueht, 
wobei die Unwahrscheinlichkeit der Formulierung V erwiesen wurde. — Auch das 
4-Chlor-2-nitrophenylschxoefel-2'-chloranilid ergab unter gleiehen Bedingungen dor 
Oxydation eine, dem aus I  erhaltlichen Prod. durchaus ahnliche Verb.

Cl

NO,

s N </>
V c r s u c l i  e. 4-Cldor-2-nilrophenyl&ćhweJelanilid, O12H 0O2N2ClS (I). Aus VII 

in A. durch langsamen Zusatz der gleiehen Menge Anilin. Krystallisation des aus 
F iltrat erhaltenen Ruckstandes aus Bzn. Gelbe Nadeln, F . 100°, 11. nooh in A., Bzl. 
u. Chlf. — Oxydatiomprod., CMH j60 4N4Cl2S bzw. C24H 140 4N4C12S (III bis VI). Aus
1 in Eg. m it 30%ig. II20 2 in der Warmc. Reinigung der W .-Falluńg aus Chlf.-Lsg. 
mit Bzn. Braunyiolettes amorphes Pulver, zers. sich bei 135—137°. — Reduktions- 
prod. vorst. Verb., C24H 20N4C12S2 bzw. C24H lsN4Cl2S2. 3-std. Kochen des Oxydations- 
prod. m it Zn-Staub u. Eg., Beseitigung des Zn aus F iltra t m it H 2S u. Reinigung der 
W.-Fallung durch Umfiillung aus Eg.-Lsg. m it W. Blaugraues Pulver, zers. sich 
bei 115—11G°. — Red. von I  m it Traubenzucker u. alkoh. NaOH in der Warme nach 
C ł a a s z  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 45. 2424 [1912]) ergab nach Verd. m it W. u. An- 
sauern das unveranderte Ausgangsprod. —  Durch Chloricrung (4—7 Stdn.) von I 
bzw. seines Oxj'dationsprod. in  Chlf. m it trockenem Cl wurde nach Entfernung einer 
Ausscheidung yon N H tCl im  Chlf.-Rtiekstand 4-Chlor-2-nitróbenzolsulfocldorid er- 
halten, weifle Nadeln aus Bzn., F . 75° (vgl. B la n k s .m a ,  Rec. Trav. chim. Pays-Bas 
20. 131 [1901]). — 4-Cldor-2-nilrobenzolsuljemyldiphe.nylamid, C18H 130 ,N 2SC1 (II). 
Aus VII u. Diphenylamin in sd. A. Nach Entfernung von salzsaurem Diphenylamin 
Krystallisation des A.-Ruckstands aus Bzn. Orangerote Blattchen, F. 127°, 11. noch 
in Bzl. u. Chlf., wl. in  Eg. — Bei Oxydation von II in sd. Eg. m it H 20 2 (oder K 2Cr20 7) 
konnte aus dem durch W .-Fallung erhaltlichen uneinheitlichen Prod. kein Spaltstiick 
identifiziert werden. —4-Chlor-2-nilrobenzolsulfenyldinitrodiphenyla7nid (nach II, pro 
unsubst. Phenylkern je eine N 0 2-Gruppe), C18HU0 6N4SC1. Aus II in sd. Eg. m it

45*
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konz. H N 03. Krystallisation der W.-Fallung aus Eg. Gelbo Plattchen, Zers. zwisehen 
140—176°. — V ers . d e r  S y n th e s e  v o n  HI. Einw'. von VII auf Hydrazobenzol 
in A. Der Nd. ergibt im W.-Auszug nach Behandlung m it KOH aus li. W. Benzidin,
E. 122° (Umlagerung!). Der wasserunl. Antcil erweist sieh ais 4,4'-DicMor-2,2'-di- 
nitrodiphenyldisulfid, E. aus Eg. 212°. Der Riickstand des ath . E iltrats, rote Nadeln 
aus Bzn., E. 68°, ist Azobenzol neben wenig Dichlordinitrodiphenyldisulfid. — V ers. 
d e r  S y n t h e s o  v o n  V. Symm. - B is -(4 - Chlor - 2 - ?iitrobenzolsulfenyl) - p ,p ' -diamino- 
biphenyl (nach V), C24H 160 4N4S2C12. Aus VII u. Benzidin in  A. ara sd. W.-Bad. Ent- 
fernung von Benzidin-HCl aus A.-Riickstand m it sd. A., dann Krystallisation aus 
Tetrachlorathan. Dunkelbraune Nadelchen, swl. in  den gebrauchlichen Solventien,
E. 235°. Die Verb. konnte weder m it H 20 2 noch m it Cr-Saurc in V ubergcfuhrt werden. 
-— V ers . d e r  S y n t h e s e  v o n  VI. Kondensation von VII u. Bihydrophenazin in 
sd. Bzl. Die aus verd. HC1 in griinen Nadeln kryst. Ausschcidung is t ident. m it dem 
von Cl a u s  (L ie b i g s  Ann. 1 6 8 . 11 [1873]) beschriebcnen Doppelsalz des Hydro- 
phenazin-HCl. Der Bzl.-Riickstand enthalt einen in A. 1. Anteil, Phenazin, E. 71°, 
u. einen in A. unl. Anteil, 4,4'-Diclrtor-2,2'-dinitrodiphenyldisidfid, F . aus Eg. 212°. — 
4-Chlor-2-7iilrophenylschwej'el-2'-chloranilid (nach I), Ci2H 80 2N2SC12. Kochen von 
o-Chloranilin u. VII in  A. am W.-Bad u. Krystallisieren des Ruckstands des ath. 
F iltra ts  aus Bzn. Orangegelbo Nadeln, E. 112°, 11. noch in Chlf. u. Bzl., wl. in  Eg. — 
Oxydalionsprod. vorst. Verb., C24H 1.10.1N4S2C1.1. Dunkelbraunes Pulver, zers. sieli 
bei 170°. (Monatsh. Chem. 4 8  [1927]. 645—58. Wien, Univ.) H e r z o g .

H. Rupe und Adolf Huber, Oxy?nelhylenaldehyde. I I . Kondensationen m it Oxy- 
methylenphenylacetaldehyd. (I. 7gl. RUPE u. KNUP, C. 1 9 2 7 . II . 79.) Die D arst. des 
Oxymethylenplienylacelaldehyds (I) wrurde durch Hydrierung des Oxymethylenbenzyl- 
cyanids bei 65— 70° verbessert. Dauer fiir 50 g N itril hóchstcns 18 Stdn. — Das 
Benzoylderiv., C]6H 120 3, wurde nicht mehr in  der friiheren Form (F. 115°), sondern 
ais Krystalle aus A. oder A., E. 72°, erhalten, beim Stehen unter Gelbfarbung ver- 
schmierend. — Methylather, C10H 10O2 (II). Aus I  u. Diazomethan in  A., F iltra t iiber 
MgS04 trocknen, A. im Vakuum u. C02-Strom entfernen, im Hochvakuum dest. (teil- 
weise Zers.). Geht zwisehen 97 u. 100° iiber. Bewegliche, unangenehm riechende 
Fl., iuifierst empfindlich u. reaktionsfahig (vgl. unten), unl. in Laugen. Gibt kein 
Cu-Salz mehr. Mit alkoh. FeCl3 nach einiger Zeit tiefblaue Fiirbung infolge Ent- 
methylierung zu I. Letzteres rapide durch verd. Sauren. — 4-Phenylpyrazol, C9H 8N2. 
Aus I  u. N2H4 in A. Blattchen, F . 230°. Ag-Salz, C9H 7N2Ag, m it ammoniakal. Ag- 
Lsg. Pikrat, C15H u 0 7N6, hexagonale Siiulen aus A., E. 155°. — Mit o-Nitrophenyl- 
hydrazin in A. liefert I  2 Verbb. Der in  k. A. wl. dunkle Nd. ist Verb. C,21/ / ls0 4iVG 
(III.), braunrote Nadeln aus A., F . 194°. Die Mutterlauge scheidet nach Stehen u. 
Verdunsten l-[o-Nitrophenyl]-4-phenylpyrazol, CJ5H n 0 2N3, aus, hellziegelrote E litter aus 
A., F. 170°. — Verb. C15H12N 2 (IV.). 1. Aus 1 u. o-Phenylendiamin in  A., bald aus- 
fallcndes Prod. m it A. auskoehen. 2. Durch Red. des unten beschriebcnen o-Nitro- 
anilids m it Fe u. w. 20%'g- Essigsanre. Intensiv zinnoberrotes Pulver, E. 250°, swl.
— Ilydrochlorid, C15H 13N2C1. Durch Red. des o-Nitroanilids in  k. konz. HCl-Eg. ( 3:1)  
m it Sn (5— 6 Stdn.) unter Zusatz von mehr HC1, schwammige M. m it konz. HC1 waschen. 
Schwarzblaue Blattchen aus wenig A. -f- A., durch W. sofort zu IV. hydrolysiert, 
auch sonst unbestandig. Das HC1 diirfte an dem NH addiert sein. — Isomere Verb. 
Ci5H13N 2Cl (V. ?). Durch Einleitcn von HC1 in die ath . Suspension von IV. Gelbes 
Pulver, wl. in k. W., von sd. W. liydroljTsiert. — Hydrierung des o-Nitroanilids in  
Essigester-A.-W. in  Ggw. von Ni-Katalysator ergibt einen yoluminosen oliygriinen 
Nd., yermutlich ein Zwischenprod.
C«H5 • C • CH : N • N H • CgH4 - NO, C6H 5-C -C H :N  C0H 6-CC1-C II:N

III. b H -N H .N H .C 6H 4-N 02 IV. CH—HN 4 V. CH2— HN

VI.
C0H -C -C H O  O

(5lH.N:CeHi:j&.oJ[AglSH3]+ VII. CH-N-.CJI^N-OK
C6II5 • C ■ CH: N ■ C^II, • N 0 2 C0H5-C-CH:N CsH6.C-CH:N
VIII. Óh -NH-C6H4-N02 IX. Ćh — Ń-CO-NH2 X. CH-N:Ć-NH2

C ^ , » ę . c f 0 H).C,H # C0H 5. ę —  C H .C 2H5 n yC e S e T S \b“ o £ P Aus
XI. CH*O-CO-C0H 3 X II. CII • O I u. o-Nitroanilin in sd. A. Rote

Nadeln aus A., A., oder Chlf.,

rA C9H5.C .C H O  O[AgNHa]+ TTTT 11 ^  „  n
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F . schwankcnd zwischen 112 u. 130°. Offenbar liegt ein Gemisch yon 2 Isomeren 
vor. Gibt in  sd. A. m it ammoniakal. Ag-Lsg. nur Farbyertiefung. — Oxim, C15H 130 3N3, 
weinrote Bliittchen, F . 154°. — m-Nitroanilincmielhylenphenylaeetaldehyd, c 16h 12o 3n 2, 
gelbe Schuppen aus A., F. 152°. Diese licfern aus Bzl. bei schnellem Abkiihlen hell- 
gelbe Nadelehen, F . 165—166°. Gibt in sd. verd. A. m it ammoniakal. Ag-Lsg. hcll- 
brauno Wtirfel eines Ag-Deriv., nicht rein erhalten. — Semicarbazon, CI8H 150 3N5, 
nach Auskochen m it A. rote, wl. Krystalle, F. 194°. — p-NitfoanilinomelJiylenphenyl- 
acetaldehyd, C15H 120 3N2, bei Darst. in h . Lsg. dunkles, in k. Lsg. helles Prod., F. 180°. 
Daraus nach langcrem Kochen in Bzl. gelbe Nadelehen, F. 195°, leicliter in  A. 1. ais 
die Form 180°. Letztere liefert nach Kochen in A. rote Nadeln von F. 195°, welche 
durch yorsichtiges Schmelzen in  die gelbe Form 195° ubergehen. Gelbes Hydrochlorid 
sehr unbestiindig. — Koniplexes Ag-Salz, C]5H ]40 3N3Ag (VI ?). Mit ammoniakal. 
Ag-Lsg. in  A. Schwarzblaue Krystalle, meist begleitet von granatroten Nadeln eines 
2. Ag-Salzes, dessen Bldg. durch kleinen NH,OH-tlberschuB etwas eingeschrankt 
wird. F. 154° (Zers.). W ird durch sd. NaOH unter NH 3-Entw. zers. Reindarst. des 
roten Salzes war unmóglicli. — Das o- u. p-Nitroanilid geben m it alkoh. KOH Dunkel- 
rotfarbung, n icht aber das m-Isomere. Vff. sind der Ansicht, daB dieser Unterschied 
auf der Bldg. von Salzen der chinoiden Aciform (VII.) beruht, von welcher sich yielleiclit 
auch das rote Ag-Salz der p-Verb. ableitet. Zu bedenken ist allerdings, daI3 auch die 
m-Verb. ein Ag-Salz zu bilden scheint. Von den 3 Isomeren steht bisher nur dio Konst. 
der m-Verb. wegen Semicarbazonbldg. fest, denn freies NH„OH kann auch m it der 
CII ■ OH- Gruppe reagieren (1. Mitt.). Andererseits w ird aber die Annahme von Aci- 
formen u. dam it die Konst. der o- u. p-Verb. durch das Verh. der B isnitroanilinderiw . 
V III. (ygl. unten) gestutzt. — p-AminoanilinomethylenphenyldcetdIdehyd, C15H u ON2. 
Aus dom p-Nitroanilid in  k. konz. HCl-Eg. m it Sn, m it N II4OH fiillen, in  A. aufnelimen, 
iiber KOH trocknen, HCl einleiten. Hydrochlorid, C16H 150N 2C1, rote Nadeln, Zers. 
bei 240°, 11. in  W. Freie Base, dunkelrotbraun, krystallin., F . unscharf 95° (Zers.), 
diazotier- u. kuppelbar. — Verb. C21/ / j aC>4iV4 (VIII, N 0 2 in  p). Aus H  u. p-Nitro- 
anilin in sd. A. Nach Auskochen m it A. tiefrot, grobkornig, F. 258— 260°, swl. Lsg. 
in  alkoh. KOH tiefblau. —  Verb. Ga HliOiN l  (VIII., N 0 2 in  m), terracottafarbene 
Krystallchen aus A., F. 174°, leicliter 1., unl. in  Laugen. — Verb. 6'217/lsiV„ (wie V III. 
ohne N 0 2). M it Anilin. Auch aus I  erhaltlich. Hellgelbe Nadelehen aus A., F . 137 
bis 139°. — l-Carbaminyl-4-phenylpyrazol, C10H 9ON3 (IX.). Aus II m it Semicarbazid- 
hydrochlorid u. K-Acetat in  A. un ter plotzlicher Erwarmung. B lattchen aus A., 
F. 166°, 1. in  HCl. W ird von sd. yerd. HCl in  C 02, N H 3 u. 4-Phenylpyrazol gespaltcn. 
— Verb. ClaTIBN 3 (X. ?). Aus II u. Guanidin in A. unter Selbsterwarmung. Blattchen 
aus A., F . 162°. — Verb. Cn H1?0  (XII.). Aus dem Benzoylderiy. von I  u. C2H 5MgBr, 
m it yerd. HCl zerlegen, ath . Lsg. m it Soda oder yerd. NaOH reinigen. Bewegliche 
Fl., Kp.n  97—100° (geringe Zers.), beim Stehen Braunfarbung. Reduziert ammoniakal. 
Ag-Lsg. erst nach langem Kochen sehr schwach. Ais Zwischenprod. ist XI. anzunchmen, 
welches Benzoesiiure abspaltet; letztere wurde fast quantitativ  isoliert. X II. bildet 
sich auch aus H u. C2H6MgBr unter CH3OH-Abspaltung. (Helv. chim. Acta 10 [1927]. 
846—58. Basel, Univ.) ^ L in d e n h au m .

P. Karrer und A. Helfenstein, Uber Oxycarbonylverbindungen. V III. Die 
Konslilution der Pldoroglucinmonomethylatheraldehyde. (VII. vgl. K a i i r e r  u. B lo c h , 
C. 1927. I I . 65.) Der einzige bisher bekannte Phloroglucindimelhylatlieraldehyd 
(F. 70°) besitzt Formel I., wie sich aus den m it ihm  durchgefuhrten Synthesen 
u. der braunroten FeCl3-Rk. ergibt. E r w r d e  in  den Toluolsulfoesicr II . iiber-

0C H 3 OCII3 o . s o 2- c 8h 1. c h 3

CHO
O • S 0 2 • C8H4 • CH3

CHO
gefiihrt. Andererseits liefert der 
tt^t> rłTr.0̂ 1,0 ^hloroglucinmonomethyl- 

inen Mcmotoluolsulfo- 
dureh Methylierung

CHO

•O H  ejn e  v o n  i i .  yersch ied en e  V erb . 
p. D ie se  m uB d a h e r  F o rm e l III .,  d e r

T o luo lsu lfo ester des H ER ZlG schen Al-CHO
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dehyds Formel IV. u. letzterer sclbst Formel V. besitzcn. Der Jsophloroglucinmono- 
m&thylatheraldehyd (7. Mitt.) ist somit ein 2,6-Dioxy-4-mdhoxybenzaldehyd. Der aus
I II .  unsehwcr erhaltliche freie Aldehyd schm. viel hoher ais sein Isomeres I. u. gibt 
nur eine hellgelbliehe FeCl3-Rk.

V e r  s u c h e. 2-Oxy-4-[p-toluolsvljonyloxy\-6-niclhoxybenzaldehyd, C15H j40 (iS(IV.). 
Lsg. von V. in Pyridin m it Lsg. von p-Toluolsulfochlorid in  Chlf. versetzen, 2 Stdn. 
erhitzen, in verd. H 2S 0 4 (1: 4) gieBen, in  A. -f- etwas Chlf. aufnehmen, m it NaH C03, 
dann l% ig . NaOH ausschiitteln, letztere Lsg. ansauern, ausiŁthern. Nadeln aus A. 
oder Lg., F. 104°. Tiefrotbraune FeCl3-Rk. — 2,6-Dimethoxy-4-[p-toluolsulfonyloxy']- 
benzaldehyd, C10H 16O6S (III.). Aus IV. m it (CH3)2S 04 u. NaOH (diese tropfenweiso 
zugebon). CH3OH-haltige P latten aus CH3OH, Sintern bei 118°, F. 137°, CH3OH-frei
F. 122°. Keine FeCl3-Rk. — 2,6-Dimethoxy-4-oxybenzaldehyd, C9H 10O4. Aus I I I .  m it 
k. alkoh. NaOH. Aus CH3OH, Sintern oberhalb 200°, F . 224°. — 2,4-Dimethoxy- 
6-\jp-tóluolsulfonyloxy\-benzaldehyd, C16H le0 6S (II.). A.us I. analog IV. Der NaOH- 
Auszug liefert viel anverandertes I. Riickstand der A.-Chlf.-Lsg. nach Reinigung m it 
k. CH3OH in  h. Bzl. lósen, gleielies Vol. CII3OH zusetzen. Krystalle, F . 144°. Ein 
Nebenprod. von F. 213° wurde n ieht untersucht. — 2-Oxy-4-[benzoyloxy]-6-meihoxy- 
benzaldehyd, ClrH 120 5. Aus V. u. Benzoylchlorid in  Pyridin -f- etwas Chlf., nach Stehen 
iiber Nacht 2 Stdn. erhitzen, Chlf. vcrdampfen, in  10%ig. H 2S04 gieBen, in  A. auf
nehmen, m it NaH C03, dann l°/0ig. NaOH ausschiitteln. Ath. Lsg. hinterlafit das 
Dibenzoylderiv. von V. (aus Lg., F. 131°). Aus dem NaOH-Auszug wie iiblich isoliertes 
Prod. gibt aus Bzl. zunaehst i:nverandertea V. Oliges Mutterlaugenprod. m it Amyl- 
alkohol verreiben, stark  kiihlen. Krystalle aus Amylalkohol, F. 85°, 11. auBer in  W. 
Tiefbraunrote FeCl3-Rk. (Helv. chim. Acta 10 [1927]. 789—94. Ziirich, Univ.) Lb.

P. Karrer und Karl Paul Link, Zur Kenntnis der Acylderimte der Chinasaure. 
Im  Acetonchinid, dessen Konst. je tzt feststeht (vgl. K a r r e r , W id m e r  u . R i s o ,
C. 1925. I. 2217), liegt ein geeignetes Ausgangsmaterial zur Synthese von depsidartigen 
Monoacylchinasauren yor, wie schon JOSEPHSON (C. 1927. I I . 925) an einem Beispiel 
gezeigt hat. Vff. haben 4-Anisoylacetonchinid (I.) dargestellt u. sind durch stufenweise 
Abspaltung des Acetonrestes u. Aufspaltung des Lactonringes zur 4-Anisoylcliinasaure 
(II.) gelangt. Durch Reacetonisierung von ń .  wrird  I. zuriickerhalten; eine Wanderung 
des Anisoyls t r i t t  also wahrend der Verseifungen nieht ein. I I . h a t keine Gerbstoffeigg. — 
4-[p-Oxybenzoyl]-chinasaure konnte noeh nieht erhalten werden, da bei der Ver- 
seifung des p-Oxybenzoylchinids auch das Acyl abgespalten wird.

(CII3)aC-----O-C-------- CO H 0 -C -C 0 2H
Ó -H C |< N C H a | h o - h g < N c h 2

H2C ^ ^ C H - 0  H2C '\ j J c H - O H
c h - o - c o - c 0h 4- o c h 3 ć h - o . c o - c 6h 4- o c h 3

V e r s u c h e. 4-Anisoyl-l,6-aceton-l,3-chinid, C3SH 20O7 (I.). Aus Acetonchinid u.
Anisoyłchlorid in  Pyridin (Kiihlung), nach 24 Stdn. in  Eiswasser -f- H 2S 04. Niidelchen 
aus A. -f- W., dann A. oder 900/ęig. Aceton, F . 126,5—127°, [a]n18 =  —3,1° in Aceton. — 
4-Anisoylchinid, C15H I60 7. I. in  7,5% H 2S04 enthaltendem  A. bei 50° rasch losen,
30 Min. auf 47—50°, 10 Min. auf 60° halten, auf 0° kiihlen, m it 20%ig. NaOH neutra- 
lisieren (Laekmus), F iltra t vom Na2S 04 im  Vakuum bis zur Triibung einengen, letztere 
wieder m it Aceton lósen, W. bis zur Triibung zugeben, verdunsten lassen. Prismcn,
F. 155°, [<x]d18 =  —2,65° in Aceton. — 4-Anisoylchinasdure, Cj5H 180 8 (II.). Voriges 
in  Aceton losen, W. u. 1,2 Mol. n. NaOH zugeben, bei 15° 30 Min. stehen lassen, m it 
n . HC1 ansauern, F iltra t von reichlieh Anissaure verdunsten lassen. Mkr. Nadelchen,
F. 193°, zl. in  W., leicht verscifbar, daher Ausbeute gering. [a]n18 =  -t-l,70° in Aceton. 
Ruckuberfiihrung in  I. durch 2%  HC1 enthaltendes Aceton (24 Stdn.) u. Entfernung 
des HC1 m it PbC 03. — 4-[p-Aceloxybenzoyl]-acetonchinid, C19H 20O8. Analog I. mit 
p-Acetoxybenzoylchlorid. Nadelchen aus A., dann Aceton, F . 165—166°. — 4-[p-Oxy- 
benzoyl]-aceto7ichinid, C17H l80 7. Voriges in Aceton lósen, W. u. n. NaOH zugeben, 
3/ 4 Stdn. bei 18° stehen lassen, m it verd. H 2S 04 ansauern, von reichlich gebildeter 
p-Acetoxybenzoesaure filtrieren, stehen lassen. Krystalle aus 90%itr. Aceton, F. 179 
bis 180°. (Helv. chim. Acta 10 [1927]. 794—99. Ziirich, Univ.) LiNDENBAUM.

K. Hoesch, SchlufSicort an J . Houben. (Vgl. H o u b e n , C. 1927. II. 1009.) Vf- 
betrachtct die Angelegenheit (betreffend P riorita t einer Ketonsynthese) ais fiir sich 
abgeschlossen, (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2537.) LiNDENBAUM.
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E. Cattelain, Darstellung der m-Jodbenzoesdure. 15 g m-Aminobenzoesaure m it 
100 ccm 20 Vol.-%ig. H 2S 04 verreiben, unter Zugabe von Eis bei ca. 0° diazotieren, 
sehnell iiber W atto filtrieren, allmahlich Lsg. von 30 g K J  in 100 ccm 20 Vol.-°/0ig. 
H 2S 0 4 zugcben, auf Wasscrbad crhitzcn, nach 12-std. Stehcn absaugen, m it etwas 
W. verreiben. J  m it Bisulfit entfcrnen. Rohausbeute IG g. Aus 50-gradigem A. 
(Kohle), F iltra t sehnell kiihlen, F. 186,5°. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 1  [1927]. 
1546— 47.) L in d e n b a u m .

E. Cattelain, Reinigung der o-Jodbenzoesaure. Aus o-Aminobenzoesaure durch 
Diazork. hergestellte, stets ledergelbe Saure in 50-gradigem A. (gesatt. Lsg.) m it Kohle
1 Stde. kochen, F iltra t sehnell kiihlen, Prod. nach Trocknen nochmals aus 50-gradigem 
A. umkrystallisieren. Die jetzt farblose Saure zeigt F . 162°. (Buli. Soc. chim. France 
[4] 4 1  [1927]. 1547—48. Paris, Fac. de Pharm.) L in d e n b a u m .

Yoshihito Sakurada, Ober Thioncarbonsduren und ihre Ester. IV. E in neues 
Darstellungsrerfaliren fiir Tliioamide und Thiohydrazide. (III. vgl. C. 1 9 2 7 . I. 1301.) 
Die bekannten Verff. zur D arst. von Thioamiden sind wenig befriedigend. Diese 
Verbb. kónnen aber leieht u. allgemein aus den Thioncarbonsaureestern u. NH 3 bzw. 
Aminen erhalten werden. Analog bilden sich m it Phenylhydrazin Thiohydrazide. — 
Thioacetathylamid, CH3 • CS • NH • C2H 5. Aus Thionessigsaurepropylester u. N H 2(C2H5) 
in A. (einige Tage). Gelbe, -riseose FI. (ebenso die meisten folgenden Thioamide), 
charakterist. riechend, 1. in A ., fast unl. in W., A. Mit w. Alkali Zers. unter NH 2(C2H5)- 
Entw. —  Thiopropionathylamid, C6H UNS. Aus Thionpropionsaurepropylester. — 
Thiobenzathylamid, C9H nNS. Aus Thionbenzoesiiurebutylester. — Thiophenylacet- 
dthylamid, C10H 13NS. Aus Thionplienylessigsaureisoamylester. —  Thio-p-toluylsdure- 
athylamid, C10H 13NS. Aus Thion-p-toluylsaurepropylester. — Thioacetisobutylamid, 
C6H 13NS. A us dem Isoamylester u. Isobutylamin. —  Thiopropionisobutylamid, C7H 15NS. 
Aus dem Butylester. —  Thióbenzisóbutylamid, Cn H 15NS. Aus dem Methylester. 
Gelbe K rystalle aus A.-A. — Thiophenylacetisobulylamid, C12H 17NS. Aus dem Iso- 
butylester. — Thio-p-toluylsaureisobutylamid, C12H 17NS. Aus dem Butylester. Gelbe 
Krystalle. — Thioacetisoamylamid, C,HlsNS. Aus dem Isobutylester u. Isoamylamin. — 
Thiopropionisoamylamid, C8H 17NS. Aus dem Isoamylester. — Tliiobenzisoamylamid, 
C12H l7NS. Aus dem Isoamylester. Gelb, krystallin. — Thiophenylacetisoamylamid, 
Cl;lH 18NS. Aus dem Athylester. — Thio-p-toluyłsdiireisoamylamid, C13H 19NS. Aus 
dem Methylester. Gelb, krystallin. — Die folgenden Thiohydrazide sind liellgelb, 
krystallin. u. werden von Alkalien u. Sauren leicht zers. — Thioacelphenylhydrazid, 
CH, ■ CS • NH • NH • CcH 5. —  Thiopropionphenylhydrazid, C9H 12N 2S. —• Thiobenz- 
phenylhydrazid, C13H 12N2S. — Thiophenylacetphenylhydrazid, C14H I4N 2S. — Thio- 
p-toluylsaurephenylhydrazid, C14H 14N 2S. (Buli. chem. Soc. Japan 2  [1927]. 307—10. 
Kyoto, Univ.) '  LiNDENBAUM.

G. Favrel, Einwirkung von Mmocliloraceton auf Diazoniumhydrate. 1,3-Diketo- 
verbb. reagieren bekanntlich leicht m it Diazoniumhydraten (vgl. z. B. F a v r e l  u. 
J e a n , C. 1 9 2 6 . I .  1145.) Vf. ha t nun gefunden, daC diese Rk.-Fahigkeit erhalten 
bleibt, wenn eine der beiden CO-Gruppen durch das ebenfalls elektronegative Cl ersetzt 
wird. Versetzt man eino C6H 6-N: N-Cl-Lsg. bei 0° m it wss. Na-Acetatlsg. u. dann 
m it Chloraceton, sehiittelt kraftig, laBt 24 Stdn. bei 0° stehen u. krystallisiert den Nd. 
viermal aus A. um, so resultieren gelbe Nadelchen von F. 136—137° u. der Zus. 
C0H 0ON,C1, gebildet nach folgendem Schema: CH3• CO■ CH2C1 +  H O -N : N-C8H 5 — >• 
H 20  +  ĆH3 • CO • CHC1 • N : N  • C6H 5 — > CH3 • CO • CCI: N  • NH • C6H 5. Die Verb. kann 
ais Phenylhydrazon des Brenztraubensdurechlorids angesehen werden u. ist ident. m it 
der von D ie c k m a n n  u .  P l a t z  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 3 8  [1905]. 2989) aus a-Chlor- 
acetylaceton u. C6H 5 • N : N • OH erhaltenen u. ais a-Chlor-^-methylglyoxal-a-plienyl- 
hydrazon beschriebenen Verb. Dio Ausbeute, welche nach obigem Verf. hóchstens 
30% betragt, laBt sich erhóhen, wenn man den gróBten Teil der Essigsaure durch 
NaHC03 neutralisiert. — o- u. p-Tolylhydrazon des Brenztraubensdurechlorids, 
Ci0HjjON2C1. Analog m it o- u. p-Tolyldiazoniumhydrat. Gelbe Nadelchen aus A., 
F F . 109—110° u. 145—146°. Ausbeuten 25 u. 15% . (Buli. Soc. chim. France [41
4 1  [1927]. 1494—97.) L i n d e n b a u m .

E. Cattelain, Uber die Einwirkung von Jod in  alkalischem Medium auf PlienyJ- 
isocrotonsdure: Einige neue gemischte Anhydride der P-Benzoylacrylsdure. I I . (I. vgl. 
C. 1 9 2 7 . I. 3070.) Neu dargestellt wurden die gemischten Anhydride der fl-Benzoyl- 
acrylsdure m it folgenden Sauren: o- u. m-Methoxybenzoesdure, F F . 91—92 u. 104°.
o- u. m-Chlorbenzoesdure, F F . 106 u. 112°. o- u. p-Brombenzoesdure, F F . 110 u. 138°.
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o-, m- u. p-Jodbenzoesaure, FF. 103, 126 u. 163°. Siimtlicli farblose Nadeln. -— Die 
so einfacli scheinende Gewinnung dieser Verbb. is t jcdoch von mehreren Faktoren 
abhangig: 1. Die organ. Saure mu 6 in W. swl. sein. So liefert o-Aminobenzoesaure kein 
u. Hydrozimtsaure (1 Teil 1. in  168 Tcilen W.) nur wenig gemischtes Anhydrid. 2. Die 
C-Zahl der Saure darf n icbt zu boeb sein ; Sauren m it langen K etten  oder mehreren Kernen 
reagieren nieht. 3. Die Saure muB absolut rein sein. 4. Die 1. e. gegebene Vorsqhrift ist 
genau zu befolgen, besonders bzgl. der J-Zugabe, da sich sonst ein roter, nicht entfern- 
barer Farbstoff bildet. Aber auch dann en thalt das Rohprod. meist eine rotgelbe harzige 
M., welche die Reinigung erschwert. In  allen Fallen t r i t t  CH J 3 auf. — Bei der Hydrolyse 
der gemischten Anliydride m it h. verd. H H al entsteht /8-Benzoyl-a-osypropionsaure 
infolge Addition von II20  an /?-Benzoylacrylsaure. (Buli. Soc. chim. France [4] 41 
[1927]. 1500—07. Journ. Pharmac. Chim. [8] 6. 433—46. Paris, Fac. de Pharm.) L b .

C. Weygand, tJber die IsomerieverhCdlnisse in  der Chalkonreihe. V. Mitt. Dibenzoyl- 
methan, p-Bromdibenzoylmethan wid p-Methylchalkon. (Experimentell bearbeitet von
H. Hennig.) (IV. vgl. C. 1926. II . 2792.) Zunachst wird die Arbeit von D u f r a i s s e  
u. G i l l e t  (C. 1927. I. 1294) besprochen. Diese Autoren haben die a- u. -/-Form des 
fi-Athozychalkons nicht, dafiir aber eine 4. Form yon F. 75° erhalten. — Die friiher 
ausgesprochene Vermutung, daB der a-Form des /S-Athoxychalkons (F. 80—81°) die 
zuerst yon B a e y e r  u. P e r k in  beobachtete, dann lange yerschollen gebliebene Form 
des Dibenzoylmethans zugrunde lage, h a t sich ais richtig erwiesen, indem aus jenem 
Ather m it alkoh. HCl ein Dibenzoylmethan vom F. 80—81° erhalten wurde. Dieses 
is t auch krystallograpli. (Nadeln) von den anderen Formen yerschieden. — Eine Zu- 
sammenstellung der bis je tz t bekannten Formen des j9-Athoxy-, /?-Methoxy- u. fi-Oxy- 
chalkons zeigt, daB in allen Fallen die lióchstschm. Formen instabil sind u. die FF. 
der korrespondierenden Formen yollig ubereinstimmen. Di es u. die Tatsache, daB das 
BAEYER-PERKlNsche Dibenzoylmethan nie aus dem bei 77—78° schm. Ather erhalten 
wurde, fiigen sich den in  der 2. M itt. entwickelten theoret. Vorstellungen yorziiglich 
ein. Bei der Yerseifung des Athers is t die Feinstruktur des Mol. erhalten geblieben; 
die Form  hat eine chem. Rk. iiberlebt.— Auch das p-Bromdibenzoylmethan-Enol bildet
2 Formen. Nach Umkrystallisiercn aus A. schm. es gelcgentlich scharf bei 86,5°, meist 
unscharf bei 89—93°; nach 24-std. Lagern zeigt es F . 94°. Letztere Form geht durch 
Erhitzen auf 120° u. freiwilliges Erstarrenlassen in  erstere iiber, jedoch ist 10 Min. 
nach dem Erstarren F. 94° wieder erreicht. Bei schnellem Abkiihlen der Schmelzc 
erscheint meist sofort die 94°-Form. — Einen weiteren Fali entdeckten Vff. im p-Methyl- 
chalkm, CH3 • C6H.i • C H : CII ■ CO ■ CcH5, welches in  3 Formen au ftritt: FF. 99° (a), 
96,5° (fi) u. 90° (y). LaBt man die Schmclze der gewohnlichen Form (fi) bei Raumtemp. 
erstarren, so w ird y erhalten. E in  hóherer F . (97,5—99°) wurde zuerst bei einem frisch 
dargestellten Prod. bcobaebtet. Man erhiilt a  jedoch immer, wenn man beliebigo 
Priiparate aus CH3OH (h. gesatt.) umkrystallisiert, in Form seidiger Nadeln, welche 
beim Stehen unter der Mutterlauge in  ca. 24 Stdn. in die derben Prismen von fi iiber- 
gehen. Trocken is t a  etwas haltbarer. a  ergab kryoskop. in  Bzl. das einfache Mol.- 
Gew. vi. wurde durch Verdunsten des Bzl. zuriickgewonnen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
60 [1927]. 2428—32. Leipzig, Univ.) LlNDENBAUM.

G. Austerweil, Einige Mitleilungen iiber die Hydraiisierung des Nopinens. IV. Ver- 
gleich der durch Hydralisienmg des Nopinens und Pinens erlialtenen Terpenalkohole. 
(III. vgl. C. 1927. II . 2189.) In  der 3. M itt. wurde gezeigt, daB die Einw. yon organ. 
Sauren auf Nopinen u. Pinen ąuan tita tiy  yerschieden yerlauft. Es h a t sich nun 
ergeben, daB auch q u a l i t a t i v e  Unterschiede bestehen, u. zwar bzgl. der gc- 
bildeten Terpenalkohole. E rh itz t man reines Nopinen u. P inen m it 2 Moll. Benzoc- 
siiure oder Salicylsaure 30 Stdn. auf ca. 140° u. ycrarbcitet die Prodd. in  der friiher 
beschriebenen Weise auf die Terpenalkohole, so findet man, daB letztere beim Nopinen 
aus ca. 85% Borneol u. 15% Isoborneól, dagegen beim Pinen aus reinem Borneol 
bestehen. Zur Unters. wurden die Drehungen in  Toluol einerseits, A. andererseits 
fcstgestellt u. aus der Differenz dieser W erte nach dem Verf. yon H a l l e r  der Geh. 
an beiden Alkoholen bereehnet. — Obiger Befund besitzt theoret. Interesse. Gewisse 
Terpentinole u. Rk.-Prodd. yon Sauren auf Pinen u. Nopinen enthalten Camphen. 
Da dieses nun leicht aus Isoborneol durch Dehydratisierung entsteht, so durfte seine 
Ggw. auf urspriinglich yorhanden gewesenes Nopinen zuriickzufiihren sein. —J Ferner 
wurde folgendes festgestellt: Die aus Nopinen u. Pinen wie oben erhaltenen Borneole 
sind ident., da sie einen Campher von derselben Drehung geben. Aber der Drehwert 
des Borncols (u. entsprechend des daraus erhaltenen Camphers) hangt von der Starkc
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der verwendeten Sśiurc ab. So zcigte das m it Benzoesaurc (K. 0,006) erhalteno Borncol 
eino spezif. Drehung yon —26° 36' (8,3%ig. Toluollsg.), dagegen das m it Salieylsiiuro 
(Ii. 0,102) erhaltene eine solche von —16° 20' (8,25°/0ig. Toluollsg.). (Buli. Soc. cliim. 
France [4] 41 [1927]. 1507—11. Comp. Landaise de la gemme.) L in d e n b a u m .

W. Dilthey, Konstitulion und Farbę. Erwidcrung an K e h r m a n n  (C. 1927- I I . 
2453), dessen Bedenken gegen die Farbsalztheorie des Vfs. zu zerstreuen yersucht 
werden. .(Helv. chim. Acta 10 [1927]. 866—68. Bonn, Univ.) L in d e n b a u m .

Pauline Ramart und Palmyre Amagat, Uber einige mólekulare Umlagerungen. 
Kurze R eff. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1 9 2 5 .1. 222.1926. II. 570.1927.
1. 1293. Ferner vgl. H a l l e r  u .  R a m a r t  (C. 1922. I II . 545) u. R a m a r t  u .  B l o n d e a u  
(C. 1923. I II . 206). Experimentell is t nachzutragen: A u s g a n g s m a t e r i a l i e n .  
Darst. der substituicrten Acetamide durch Hydrolyso der entsprcclienden Nitrile 
(diese aus Benzylcyanid durch Alkylierung mittels N H 2Na) m it 85°/0ig. H 2S 04 (100°, 
ca. 6 Stdn.) oder sd. konz. alkoh. K O II (ca. 6 Stdn.). — Isopropylphenylacetamid, 
Cn H 16ON, K p .14 180—182°. — Isopropylphenylessigsaure, Cn H 140 2. Aus dem N itril 
m it konz. alkoh. KOH. Krystalle aus A., E. 63°. — Isobutylplienylacetamid, C12H 17ON, 
K p .15 195—196°, Nadeln aus A.-Lg., E. 80— 82°. — Isóbutylphenylessigsaure, C12H 160 2, 
K p .30 178— 180°, Krystallchen aus A., E. 76°. — Allylphenylacetamid, Cu H ł3ON. B ei 
der Allylierung von Benzylcyanid entstehen nehen viel Diallylderiy. nur ca. 30°/o 
Monoallylderiv. Nadeln aus A.-Lg., E. 60°. — Darst. der Diarylessigsaurebenzylester 
aus den Na-Salzcn der Sauren u. Benzylchlorid in  Benzylalkohol bei 120° (4 Stdn.). 
Phenyl-[p-methoxyphenyl]-essigsdurebenzylester, C22H 20O3l K p .20 275—280°, Krystalle 
aus A., E. 68— 69°. — Darst. der Alkyldiarylessigsiiurebenzylcster durch tlberfiihrung 
der vorst. Ester mittels N H 2Na in A. in die Na-Verbb. u. Umsetzung dieser m it Alkyl- 
halogeniden in  sd. A., Bzl. oder Toluol. Yon der a-p-Tolyl-a-phenyljyropimsdure wurde 
noch iiber das Chlorid (mit SOCl2) das Amid, C10H 17ON, Krystalle aus A., E. 85— 86°, 
dargestellt. — Allyl-p-tolylphenylessigsaurebenzylesler, C25H 240 2, K p:JO 252°, sehr yiscos. 
Daraus m it alkoh. KOH die freie Saure, C18H i80 2, Krystalle aus A.-Lg., F . 91°.

S u b s t i t u i e r t e  A t h a n o l e .  D arst. der Alkylaryliithanole durch Red. der 
entsprechenden Acetamide m it 12 Atomen Na in absol. A. Dio schlieBlich erhalteno 
ath. Lsg. w ird zur Entfernung yon etwas primarem Amin m it verd. HC1 ausgeschiittelt; 
ein Teil des Amins befindet sich event. in  dem abdest. A., aus dem es durch Dest. iiber 
HC1 isoliert wird. — 2-Phenylpropanol-(l)-benzoat, C10H 16O2. In  Pyridin. K p .20 198 
bis 200°, sehr viscos. — Nebenprod. bei der Red. des a-Phenylpropionamids: 2-Phenyl-
1-aminopropan, K p.15108—110°. IlydrocMorid, C9H 14NC1, m it HCl-Gas in A., krystallin., 
schm. unter Zers. —  2-Phenylbutanol-(l)-benzoat, C17H 180 2, K p .18 202—203°, sirupós. 
Phenylurelhan, C17H ls0 2N, Krystalle durch Vcrdunstcn der ath. Lsg., F . 58—59°. —
2-Phenyl-l-aminobulanhydrocMorid krystallisiert aus A. m it 1 C2H 6OH. Chhroplatinat, 
(C10H 16N)2PtCl6, orangegelbes Pulver. —  2-Phenyl-3-meihylbutanol-{l)-benzoat, C18H 200 2, 
K p .22 2 1 2°, viscos. Phenylurelhan, C1SH 210 2N, ICrystallo durch Verdunsten der ath. 
Lsg., F . 70°. — 2-Phe?iyl-3-methyl-l-ami?iobutan, K p .24 155— 156°, viscos. Chloro- 
platinat, (CnHjgNJ^tClj, orangegelbes Pulver. — 2-Phenyl-4-methylpenlanol-(l), 
Ci2H 180 . Aus Isobutylphenylacetamid. Dieke FI., K p .14 138—139°. Phenylurelhan, 
C:oH 230 2N, Nadeln aus A.-Lg., F . 78°. — 2-Phenylpenten-(4)-ol-(l), Cn H i40. Aus 
Allylphenylacetamid. Ziomlich bewegliche FL, K p.ls 130—135°. E n tfarb t Br. Phenyl- 
urethan, C18H j90 2N, Nadelchen aus A.-Lg., F. 78°. — 2,3-Diphenxylpropanol-(l), C15H 160 , 
K p .J5 190°. Phenylicrethan, C22H 210 2N, Nadeln, F . 92—93°. — Darst. der Diaryl- u. 
Alkyldiaryliithanole durch Red. der entsprechenden Essigsaurebenzylester m it 
12 Atomen N a in absol. A. — 2,2-Diphenylathanol-(l) entstelit aus dem Amid m it 
hoclistens 20°/o Ausbeute, weil ein groBer Teil Spaltung zu CH2(C0H5)2 erleidet. Benzoat, 
C21H 180 2, aus A.-A., E. 90—91°. Phenylurelhan, C21H 10O2N, Nadeln aus A., F . 138—139°. 
—- Phenylurelhan des 2-p-Tolyl-2-phenyldthanols-(l), C22H 210 2N, Nadeln aus A., E. 79 
bis 80°. — 2,2-Diphenylpropanol-(l), C16II 160 . Aus a,a-Diphenylpropionsaurebenzyl- 
ester (R a m a r t , C. 1 9 2 4 .1. 2779) in  A. +  Toluol. K p .14 185— 190°, hellgelb, sehr yiscos. 
Benzoat, C22H 20O2, Kórner aus A.-Lg., F . 94—95°. Phenylurethan, C22H 210 2N, Nadelchen 
aus absol. A., F. 148—149°. — Bei der Red. des a,a,jS-Triplienylpropionsaurebenzyl- 
esters (R a m a r t , C. 1924. I. 1027) in  A. -f- Toluol en tsteht neben dem Alkohol infolge 
Spaltung Triphenylathan, (CcH s)„CH-CH2(C0H5), K p .10 222—225°, Krystalle aus A., 
F. 53°. — 2,2,3-Triphenylpropanol-(l)-bemoat, C2SH 240 2, aus A., F . 95°. Phenylurethan, 
<-'28H250 2N, Krystallchen durch Verdunsten der ath . lsg .,  E. 169°. — Es gelang nicht, 
das 2-p-Tolyl-2-phenylpropanol-(l) durch Red. des entsprechenden Amids rein zu er-
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halten. Das neutralc Prod. von K p .12 180—190° scheint ein Gemiscli von Alkohol u. 
N itrłl zu sein. Nacli nochmaliger Red. laBt sich m it Saure 2-p-Tolyl-2-phenyl-l-amino- 
propan isolieren; Chloropłatinat, (C16H 20N)2PtCl6. Der neutrale Rest ist ein Gemisch 
des Alkohols m it einem gesatt. KW-stoff, welches sich durch Dest. nicht zerlegen laBt.
— Ebensowenig gelang die Reindarst. des 2-p-Tolyl-2,3-diphenylpropanols-(l) durch 
Red. des entsprechcnden Benzylesters. Man erhalt wieder ein schwer trennbares Ge
misch des Alkohols m it einem KW-stoff, K p.j3 245— 250°, auBerst viscos.

D e h y d r a t i s i e r u n g  d e r  s u b s t i t u i e r t e n  A t h a n o l e .  Dieselbe 
erfolgte bei den Alkylarylathanolen mittels Infusorienerdc bei 300— 400°, bei den Di- 
aryl- u. Alkyldiarylathanolen durch Dest. m it P 20 5 in  Bzl. erst bei at-Druck, nach 
tfbergang des Bzl. im Vakuum. Aus den Alkylarylathanolen bildet sich um so weniger 
von dem n. KW-stoff, je schwcrer das Alkyl ist. — Aus 2-Plienylpropanol-(l) ■. KW-sloffe 
C0H10, K p .10 70—71°, K p .760 1 70—171°. Daraus m it Br in  Chlf. ein fl. u. ein krystalli- 
siertes Dibromid, letzteres E. 66°. Synthese beider KW-stoffe: 1. 2-Phenylpropen-(1), 
CH3-C(C8H6) : CHj, durch Dehydratisierung von Dimethylphenylcarbinol; Dibromid 
fl. 2. l-Phenylpropen-(l), CH3 • C H : CH • C„H5, durch Dehydratisierung von Athyl- 
phenylcarbinol; Dibromid, F. 66°, ident. m it obigem. Oxydation der KW-stoffe mit 
C r03 in Eg. ergab Benzoesaure u. Acetophenon. — Aus 2-Phenylbutanol-(l): KW - 
stoffe C10H12, K p .15 78—80°. Daraus fl. u. krystallisiertes Dibromid, letzteres F. 71°. 
Synthese des l-Phenylbutens-(l), C2H5 ■ C H : CH ■ C6H?, durch Dehydratisierung von 
n-Propylphenylcarbinol; Dibromid, aus A., F. 70°, ident. m it obigem. Oxydation 
ergab Benzoesaure u. ein neutrales Prod., in dem jedocli das dem 2-Phenylbuten-(l), 
C2H6-C(C6H5) : CH2, entsprechcnde Phcnylatliylketon nicht nachgewiesen werden 
konnte. — Aus 2-~Plienyl-3-methylbutanol-(l)\ KW-sloffe GUHU, K p.1579—80°. Daraus 
nur ein krystallisiertes Dibromid von F . 128°. Synthese des 1 -Phenyl-3-rnethylbulens-(l), 
CH3-CH(CH3)-CH: CH-CijHs, durch Dehydratisierung von Isobutylphenylcarbinol; 
K p -30 98—100°; Dibromid, F . 128°, ident. m it obigem. Oxydation ergab Benzoesaure, 
Isobuttersaure u. sehr wenig neutrales Prod. von Kp. 210—220°, in welehem Isopropyl- 
phenylketon nicht nachgewiesen werden konnte. Demnach ha t sich nur sehr wenig
2-Phenyl-3-methylbuten-(l), CH3'CH(CH3)-C(C6H 5) : CH2, gebildet. —  Aus 2,3-Di- 
phenylpropanol-(l)\ KW-stoffe ClbHu , K p .14 164—166°. Daraus fast nur ein Dibromid 
von F. 112°. Synthese des 1,3-Diphenylpropens, C6H 5-CH2-C H : CH-C0H 5, welches bei 
57° schm. soli, durch Red. von Dibenzylketon m it Na u. A. zu Dibenzylcarbinol u. 
Dehydratisierung des letzteren; K p .14 165— 166°; Dibromid, CI5H J4Br2, Nadeln aus A., 
F. 112° (bloc), ident. m it obigem. Oxydation ergab Benzoesaure u. Phenylessigsaurc; 
Desoxybenzoin konnte n icht nachgewiesen werden. Demnach nur auBerst wenig
2,3-Diplienylpropen-(l), C6H5-CH2-C(C6H 5) : CH„, gebildet. — Aus 2,2-Dipltmyl- 
dthanol-(l): N ur Stilben, K p .20 170— 175°, aus A., F . 122—123°. — Aus 2-p-Tolyl-2- 
phenyłathanol-(l): N ur symm. p-Tolylphenylatliylen, K p .u  170—175°, aus A., F. 119 
bis 120°. Synthet. durch Kondensation von p-Toluylaldehyd m it Benzyl-MgCl zu 
p-Tolylbenzylcarbinol u. Dehydratisierung des letzteren. — Aus 2,2-Diphenylpropa- 
7wl-(l): l,2-Diplienylpropen-{l), .C6H 5• C(CH3) : CH • C6H 5, K p .ł4 164— 166°, aus A., 
F. 76°. Synthet. durch Dehydratisierung von Methylphenylbenzylcarbinol (aus Aceto
phenon u. Benzyl-MgCl); Blattchen aus A., F . 82—83°. Misch-F. m it obigem 78—79°; 
letzterer enthalt eine nicht zu entfernende Verunreinigung. — Verss., 1,1,3-Triphenyl- 
propanol-(l) m it P 20 5 oder HBr-Eg. zum l,l,3-Triphenylpropen-(l) zu dehydratisieren, 
lieferten ein noch O-haltiges Prod. von F. 38°. Genanntcr Alkohol wurde auch m it 
SOCl, in das Chlorid iibergefuhrt u. dieses m it Pyridin erhitzt; erhalten K W -stoff C21H1S 
von K p .12 228—230°, nicht krystallisierbar. —  Behandelt man das oben erwiilinte Ge
misch von 2-p-Tolyl-2-phenylpropanol-(l) u. gesatt. KW-stoff m it P 20 5, so resultiert 
ein KW -stoff CJCHle, K p .12 175— 180°, sehr viscos. E in krystallisiertes Deriv. konnte 
nicht erhalten werden. — Ahnlich liefert das Gemisch von 2-p-Tolyl-2,3-diphenyl- 
propanol-(l) u. KW-stoff einen KW -stoff C2.,H20, Kp.,., 232—240°, gelb, viscos. (Ann. 
Chim. [10] 8  [1927]. 263—328. Sorbonne.) L in d e n b a u m .

I-T anasescu, Erklarung desMechanismus der freiwillig verlaufendenIsomerisierungen 
und Reaktionen in  der organischen Chemie m it Hilfe der Theorie von der Polaritat der 
Valenzen. Vf. schlagt fiir die Gesamterscheinungen der freiwillig yerlaufenden Iso- 
merisierungen (mit oder ohne Katalysatoren) u. fiir alle Rkk., welche ohne Zufuhr 
iiuBerer Energie eintreten, eine auf folgenden Forderungen basierende Theorie vor:
1. E in organ. Mol., auch wenn es n icht eigentliche Ionen bilden kann, laBt sich in  ein 
System von Atomen oder Radikalen aufteilen, welche m it gleichen u. entgegengesetzten
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Elektrizitiiten geladen sind. 2. Diese Radikale brauclicn keinen ionogenen Charakter 
zu haben, konnen aber unter bestimmten Bedingungen zu Ionen werden. 3. Genanntes 
System ist unbestiindig u. lagert sieh, wenn moglich, freiwillig in ein System von aus-

c . h 4 o ° ^ +  i i l

I. C0H4< ^ ° H+ II.
n o 2J

(C6H6)2C .C 0I i4.N 0 2 H+

IV. (C6H 5)!C-C1)H 1-N 02 + P y n H"

VI. (C6H 6)2C-C0H4-NO
I

O—
H+

V.

VII.

(C0H 5)2C .C 6H 4-NO +  P yn O H -

(NH2-C6IIj)2C-C 0H 1-NO s

VIII. (NHa • C,,H4)2C • C0H 4 • N O O H - IX.

+
B r
+
B,

-C-
II
II

-C-

-R,
X.

+
R r ■R*

+
- R .ii3 vJ— r 4 r 4------C-

gesprochenerem positiv-negativem Charakter, moglichst in  ein ionogenes System um. — 
Zu den besten Beispielen gehóren die unter dem EinfluB des Lichtes erfolgenden Iso- 
merisierungen. So lagert sieh das sehr sehwach oder gar nicht polare System I. des 
o-Nitrobenzaldehyds (besserc Pormel vgl. C. 1927. I. 75) in das ausgesprochen polare 
System II. der o-Nilrosobenzoesaure um. Ahnliche Um lagerung: o-Nitróbenzyliden- 
glykol in  die entsprechende Nitrosoverb. (C. 1926. I .  632). — Besonderes Interesse 
verdient dic Umlagerung des o-Nitrotriphenylmethans (III.) in  Pyridinlsg. (C. 1927. 
I. 75). Durch das stark  positive Pyridin wird das o-Nitrotriphenylmethylradikal 
auch positiv, u. das vom polaren Standpunkt aus vóllig unmogliche System IV. lagert 
sieh in V. um. Nach Entfernung des Pyridins verbleibt o-Nitrosotriphenylcarbinol, 
ais schwache Saure nach VI. zu formulieren. — Hexanitrotriphenylmethan erleidet 
keine Isomerisierung (1. c.), weil das Radikal hier bereits stark  negativ ist. Dagegen 
lagert sieh 2-Nitro-i',4:"-diaminotriphenylmetMn (VII.) wieder in  V III. um (C. 1927. 
I. 1299). — Man versteht je tzt auch, warum bei ausgesprochen negativen Triphcnyl- 
mcthylradikalen die Bldg. von Carbinolen unmoglich ist. So ist das Carbinol des 
Leukaurins unbekannt. — Hierher gehoren auch die cis-trans-Isomerisierungen unter 
der Wrkg. des Lichtes (IX .,— >- X.). Beispiel: Maleinsaure — ->- Fumarsaure. — 
Weitere Belege im Original. (Buli. Soc. chim. France [4] 41 [1927]. 1468—75.) Lb.

I. Tanasescu, tJber die Tautomeria des o-Nitrobenzaldehyds. (Vorl. M itt.) (Vgl. 
C. 1 9 2 7 .1. 75. I I .  260.) Nach der Formel I., welclie Vf. 1. c. fiir den o-Nitrobenzaldehyd 
neben der ublichen Formel aufgestellt hat, miiCte derselbe ausgesprochen saure Eigg. 
haben, wahrend er in  W irklichkeit sehr schwach sauer ist. Vf. ersetzt daher I . durch II.,

I- C9H < .
co
Ń-OH
I!)

OH

II. C0H4< ^ > 0
II
O

Ar

III. C6H4< | > 0  

b

Ar 
i

IV. C6H4< ? > 0

welche Formel die Eigg. des Aldehyds gut erklart: beweglicher H ; schwache Aciditat; 
Isomerisierung unter der Wrkg. des Lichtes durch Óffnung der beiden gespannten 
Ringe. Besondcrs verstandlich erscheint die Bldg. von Anthranil u. Arylanthranilen 
aus I I . ; letztcre entstehen durch Kondensation von II . m it KW-stoffen +  H 2S 0 4 
zu I I I .  u. nachfolgende Red. zu IV. Die Tautomerie des o-Nitrobenzaldehyds ist 
darauf zuriickzufiihren, daB der H  der Aldehydgruppe zwisehen C u. O oscilliert, so 
daB sieh ein Gleichgewicht der beiden Formen einstellt. (Buli. Soc. chim. France
[4] 41 [1927]. 1497—99.) L i n d e n b a u m .

I. Tanasescu, Vber einen neuen Typus von Acridonen: p-Acridone. (Vgl. C. 1927.
II. 260.) Bei der Kondensation yon in- u. p-Nitrobenzaldehyd m it Bz. -f- konz. H ,S 0 4 
zu Nitrotriphenylm ethanen, sow ie bei allen analogen Kondensationen farb t sieh dic 
H 2S04 intensiv, bis Schw arz, infolge Bldg. von bisher unbekannten Nebenprodd., m it 
dereń Aufklarung sieh Vf. beschaftigt. — Gemisch yon 10 g p-Nitrobenzaldehyd, 
60 ccm Bzl. u. 50 ccm konz. H 2S 0 4 unter ó fte re m  Schutteln 24 Stdn. stehen gelassen, 
obere Bzl.-Schicht, welche das p-Nitrotriphenylm ethan enthalt, abgetrennt, dunkle 
H 2S04-Lsg. in 300 ccm W. gegossen, unter Schutteln 400 ccm konz. HC1 zugesetzt, 
Nd. erschópfend  m it A. au sg ek o eh t, Lsg. eingeengt, v o rsich tig  m it konz . HC1 g efa llt,
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diese Reinigung wiederholt. Erhaltene ziegelrote Substanz (Hauptprod.) ist 4-Nitro- 
triphenyhnethan-2(1)-sulfonsdure, C18H 160 6NS, F. 160°, 1. in W. u. A.; Salze aus konz. 
Lsg. fallbar. — Das in  A. unl. Prod. besitzt die Zus. C13H 0ON u. is t offenbar ein p-Acri-

don (nebenst.). Ebenfalls dunkel ziegelrot, nicbt bei 
300° schm., auf dem Pt-Blech verkoblend, unl. auBer
in Pyridin (braun) u. Nitrobzl. (rot). Die Verb.
konntc auch wie folgt synthetisiert w erden: p-Amino- 
p'-brombenzophenon ( M o n t a g n e ,  Ber. Dtsch. chem. 

Ges. 49 [1916]. 2256) m it Soda, etwas K J  u. N aturkupfer C in  Amylalkohol im Rohr 
20 Stdn. auf 350° erhitzen, m it W., dann A. kochen, Prod. aus Pyridin -}- W. oder Bzl. -j- 
Lg. reinigen. Die Yerb. besitzt ahnliche farber. Eigg. wie die eigentlicben Acridone. —
3-Niłrotriphenylmełhan-6( t)-sulfonsaure, C19H j50 6N Ś . Analog aus m-Nitrobenzaldeliyd. 
Dem Isomeren durchaus ahnlich, nur schwer krystallin. zu erhalten. Eine acridon- 
artige Verb. entsteht liier nicht. (Buli. Soc. cliim. France [4] 41 [1927]. 1511— 14. 
Cluj, Univ.) L in d e n b a u m .

William Blakey, Walter Idris Jones und Harold Archibald Scarborough,
Siibstilulionsprodukle des 4-Oxybenzophenons und seines Methylathers. 4-Oxybenzo-
phenon w ird in  den beiden o-Stellungen zu OH (3,5) leicht substituiert, Substitution 
im zweiten Kern erfolgt erst, wenn diese Stellungen besetzt sind. Der Methylather 
w ird im allgemeinen nur in  einer o-Stellung substituiert, Cl besetzt aber beide Stel
lungen. Bei N itrierung t r i t t  das zweite NO, in  den zweiten Kern. — Die S t r u k t u r  
der Substitutionsprodd. wird ara besten durch Oximierung u. Umwandlimg in Anilide 
erm ittelt, bei gewissen N itroderiw . durch Synthese nach F r i e d e l -C r a f t s . Oxy- 
dation zu Benzoesauren gab unbefriedigende Resultate.

4-Oxybenzophencm. Aus 4-Methoxybenzophenon (G a t t e r m a n n , Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 23 . 1204 [1890]) m it 48%ig. H B r in  sd. Eg. Prismen aus verd. Methanol. 
F . 135°. Acetylverb., C15H 120 3. Nadeln aus Methanol. F . 81°. — 3-Chlor-4-methoxy- 
benzophenm, C1,1H n 0 2Cl. Aus 4-Metlioxybenzophenon u. Cl in  k. Essigsaure. Prismen 
aus Methanol. F . 98°. — 3/)-DicMor-4-mtihoxybenzophcnon, C14H 100 2C12. Beim 
Einleiten yon Cl in  eine Lsg. von 4-Methoxybenzophenon u. geschm. Na-Acetat in 
Eg. oder bei Einw. von Cl auf das geschm. Keton in  Ggw. yon Jod  oder beim Chlorieren 
in sd. CClj-Lsg. Nadeln aus A. F. 74°. —  a.-Oxim, C14H U0 2NC12. Nadeln aus A. 
F . 146°. Das Oxim gibt in  A. m it PC15 3,5-Dichfor-4-methoxybenzanilid, C11H 110 2NC12 
(schwach gelbe Nadeln, aus A., F . 154°), 3,5-Dichloranissdure, C8H 0O3Cl2. Aus dem 
Anilid m it 10%ig- HC1 oder aus Anissaure u. Cl. F . 202°. — 3,5-Dichlor-4-oxybe.nzo- 
plienom, C15H 8Ó2C12. Aus dem M ethylather oder bei Einw. von Cl auf 4-Oxybenzo- 
phenon in  Eg. +  Na-Acetat. Nadeln aus Methanol. F . 148°. — 3-Brom-4-methoxy- 
benzophenon, C^HnO^Br. Aus 4-Methoxybenzophenon m it Brom unter yerschiedencn 
Bedingungen. Nadeln aus A. F. 94°. — u.-Oxim, CI4H 120 2NBr. Tafeln aus A. 
F. 164°. Daraus 3-Brom-4-methoxybenzanilid, C14H 120 2NBr, Nadeln aus A., F . 170°. — 
Das f}-Oxim entsteht zu ca. 60% ; Nadeln aus 30%ig. wss. A., F . 111,5°; g ib t bei der 
Umlagerung Benz-3-brom-4-methoxyanilid, Cu H 120 2N Br (Nadeln aus A., F . 156°; 
g ibt bei der Hydrolyse 3-Bromanisidin). — 3-Brom-4-oxybenzophenon, C13H 90 2Br. 
Durch Hydrolyse des M ethylathers oder durch Bromierung des Ketons in  Eg. Nadeln 
aus A. F. 183°. — 3-Chlor-5-brotn-4-mełhoxybenzophmon. Beim Einleiten von Cl 
in  eine Lsg. von 5-Brom-4-methoxybenzophenon in  Eg. +  Na-Acetat. Nadeln aus 
Methanol. F . 92°. — 3,5-Dibrom-4-oxybenzophenon. Aus 4-Oxybenzophenon u. 
Brom unter yerschiedenen Bedingungen oder aus 4-Methoxybenzophenon, Na-Acetat 
u. Brom bei 140°. Nadeln aus A. F . 155°. — 3-Jod-4-methoxybenzophenon, C14H n 0 2J. 
Bldg. m it Jodmonochlorid in  Eg. Nadeln aus A. F. 81°. — a -Oxim, Ć,4H 120 2N J. 
Nadeln aus A. F. 182°. Umlagerung fiihrt zu 3-Jod-4-meihoxybenzanilid, Cj,H]20 2N J  
(gelbe Nadeln aus A., F . 206°), dessen Hydrolyse 3-Jodanissaure, C8H 70 3J  (Ńadeln 
aus A., F . 240°) liefert. — f}-Oxim. Nadeln aus 30%ig. A. F . 135°. Umlagerung 
gibt Benz-3-jod-4-methoxijanilid, C14H 120 2N J  (Nadeln aus A., F . 164°; Darst. auch 
aus o-Anisidin iiber o-Jodanisol, 2-Jod-4-nitroanisol u. 2-Jod-4-aminoanisol), dessen 
Hydrolyse 3-Jodanisidin (Nadeln aus A.-PAe., F . 75°) liefert. 3-Jod-4-oxybenzophenon, 
Ci3H 90 2J . Durch Hydrolyse des Methylathers oder aus 4-Oxybenzophenon in  alkal. 
Lsg. m it Jod  in  KJ-Lsg. Tafeln aus Methanol. F. 184°.

3-Nitro-4-methoxybenzophenon, C14H n 0 4N. Aus 4-Metlioxybenzophenon m it 
H N 0 3 (D. 1,5). Gelbe Nadeln aus A. F. 105°. — a.-Oxim, C14H 120 4N2. Gelbe Tafeln 
aus A. F. 179°. Umlagerung gibt 3-Nitro-4-'>mthoxybenzanilid, C14H 120 4N 2 (Nadeln,
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F. 163°, Efydrolyse gibt 3-Nitroanissiiure). — 3-Nitro-4-oxybenzoplienon, C13H 90 4N. 
Durch Hydrolyse des Methylathers oder aus 4-Oxybenzophenon m it H N 0 3 (D. 1,4) 
oder m it H N 0 3 (D. 1,5) in  Eg. +  Acetanhydrid. Tafeln, F . 94° [B o r s c h e  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 50. 1339 [1917]) g ibt 120—121° an], — 3,5-Dinitro-4-metlioxy- 
benzoplienon, C14H i0OcN2. Aus 4-Chlor-3,5-dinitrobenzophenon m it einer Lsg. von 
Na in  Methanol. Gelbe Nadeln aus Methanol. F . 105°. — 3,5-Dinitro-4-oxybenzo- 
phenon, C13H 8O0N2. Aus 4-Oxybenzophenon u. H N 0 3 (D. 1,4) bei 40°. Gelbe Nadeln 
aus A. F. 138°. — 3'-Nitro-4-methoxybenzophenon, C14H u 0 4N. Aus m-Nitrobenzoyl- 
chlorid, Anisol u. A1C13 in  CS2. Scliwach gelbe Nadeln aus A. F. 95°. Hydrolyse 
g ibt 3'-Nitro-4-oxybenzophenon. — 3,3'-Dinitro-4-methoxybenzophenon, C14H 10OeN2. 
Aus 3'-Nitro-4-methoxybenzophenon u. H N 03. Schwach gelbe Nadeln aus A. F. 143°. 
Entmethylierung liefert 3,3'-Binilro-4-oxybenzophenon, Cł3H 8OeN2, schwach griine 
Prismen aus A., F . 165°. — 3,4'-Dinilro-4-methoxybenzophenon, C14H 10O6N2. Aus 
4'-Nitro-4-methoxybenzophenon u. H N 0 3 (D. 1,5). Prism en aus A. F . 174°. —
з,5,3'-Triniiro-4-methoxybenzophe7ion, C14H 0O8N3. Durch Nitrierung von 4-Methoxy-
benzophenon oder 3,3'-Dinitro-4-methoxybenzophenon. Prismen aus Eg. F . 184°. 
Gibt m it C r03 etwas m-Nitrobenzoesaure. —  3,2'(1)-Dinitro-4-7nethoxybenzoplienon, 
CX4H 100 6N2. E ntsteh t neben 3,3'-Dinitro-4-methoxybenzophenon (s. o.). Nadeln 
aus Essigsaure. F . 125°. — 3,5 ,2 '(1)-Trinitro-4-methoxybenzophenon, Ci4H„08N3. 
Nebenprod. bei der Nitrierung von 4-Methoxybcnzophenon u. dessen 3,5-Dinitro- 
vcrb. Hellgelbe Tafeln aus Toluol. F. 142°. (Journ. chem. Soc., London 1927. 
2865—72. Cambridge, Univ.) O s t e r t a g .

L. Ruzicka und E. A. Rudolph, Beitrage zur Kenntnis der Dehydrierung mit 
Schwefel und des dehydrierenden Abbaus mit Braunstein und Schwefelsaure. Zur t)ber- 
fiihrurig einer liydroaromat. Verb. in  den arom at. Grund-KW-stoff stehen 3 Verff. 
zur Verfiigung: crschopfende Bromierung, katalyt. Dehydrierung u. Dehydrierung 
mit S. Fiir dieU nters. hoherer Terpcnverbb. (R u z ic k a  u . Mitarbeiter, C .1 9 2 7 .1 .1004
и. fruhere Arbeiten) is t es von Interesse, die Brauchbarkeit dieser Verff. bei Verbb.
mit einem ąuartaren Ring-C zu kcnnen. Das 1. Verf. is t bei komplizierten Verbb. nieht 
gut verwendbar, u. iiber das 2. liegen wenig Erfahrungen vor. Bei dem 3. Verf. wird 
nach bisherigen Erfahrungen an Verbb. unbekannter Konst. (1. c.) ein am ąuartaren 
Ring-C haftendes Alkyl abgespalten, wahrscheinlich ais Mercaptan. Verss. m it Jemen 
haben dies bestatigt, denn dasselbe lieferte 1,6-Dimethylnaphthalin. Mit 2 Atomen S 
bis zur beendigten Gasentw. auf 180—250° erhitzt, im Vakuum, bei Wiederholung 
iiber Na, dest. Samtliche Fraktionen liefern 1,6-Dimetliylnaphthalinpikrat, C12H ,2, 
C6H30 ;N3, aus A., F . 109°. Daraus isolierter KW-stoff zeigt K p .13 ca. 130°. Ausbeute 
knapp 10%. W ird von alkal. K 3F<iCye-Lsg. bei 80° oxydiert zu Naphthalin-l,6-dicarbon- 
sdure, C12H 80 4, Sintern bei ca. 290°, F . ca. 305° (Zers.). —  Zum Vergleich dehydriertes 
Tetrahydronaphthalin lieferte ca. 70% Naphthalin, eine Bestatigung der Erfahrung, 
dafi die Ausbeute an Dehydrierungsprod. sinkt, wenn die zu leistende Umsetzung 
kompliziertcr wird. — Ansclilieflend werden einige Erfahrungen m it dem „dehydrie
renden Abbau“ durch M n02 u. H 2S 0 4 mitgeteilt. Ais solclier wurde friilier (R u z ic k a  
u. Mitarbeiter, C. 1924. I. 1776) die Oxydation liydroaromat. Verbb. zu Benzolcarbon- 
siiuren bezeichnet. Es wurde aber schon beobachtet, daC neben den n. zu erwartenden 
Sauren solehe m it neu eingetretenen C 02H-Gruppen entstelien konnen. Verss. m it 
Menthen haben diese Erfahrung bestatigt, indem auBer Terephthalsaure auch Benzol- 
pentacarbonsaure erhalten wurde. 20 g Menthen, 500 g konz. H 2S04, 600 ccm W., 
350 g MnO, 18 Stdn. gekocht, Dampf durchgeblasen, filtriert, Fl. ausgeathert, E xtrak t 
iiber das Ag-Salz iibergefiihrt in  Benzólpentacarbcmsauremethylester, aus CH3OH, F . 147 
bis 148°. Durch Ausziehen des M n02 m it NaOH u. Veresterung erhalten Terephthal- 
suurcinethylester, aus CH30H , F . 140°. — Dagegen lieferte l-Methyl-4-isopropylbenzol- 
2-essigsdureathylester nur Trimellitsdure, aus Accton-Bzl., F . 224—225°. Auch bei der 
Oxydation von Trimellitsaure selbst, sogar in  Ggw. von Ameisensaure, entstand keine 
hóhere Benzolcarbonsaure. — Jedenfalls konnen die Resultate dieses „dehydrierenden 
Abbaus“ nur m it Vorsicht zur Konst.-Best. benutzt werden. (Helv. chim. Acta 10 
[1927], 915—20. Ziirich, Techn. Hochsch.) LiNDENBAUM.

Itizo Kasiwagi, Untersuchungen iiber Derivate des Furjurols. V. Einwirkung von 
Organomagnesiumverbindungen auf die Furyllcetone und Konstitution des Furyliden- 
methylathylketons. (IV. vgl. C. 1927. II . 254.) Wie im  Furfurol die Funktionen der 
Aldeliydgruppe durcli den Furankern n ieht beeinfluBt werden, so reagiert auch das 
CO in den friiher (1. M itt.) beschriebenen Ketonen vom Typus (74/ / 30 • CH., ■ C II I i■
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CO- Ii' in  normaler Weise. Z. B. erha.lt man m it Organo-Mg-Verbb. dio entsprechenden 
tortiaren Alkohole. — F ur das Furylidenmethylathylkelon (I. oder II.) war in  der 1. Mitt. 
Formel I. bevorzugt worden, weil nach H a r r i e s  u . M u l l e r  (Ber. D tsch. ehem. Ges. 
35. 967 [1902]) Benzaldehyd in alkal. Medium die I. u. in  saurem Medium die II . analogc 
Verb. liefert. Zur Entseheidung der Frage wurde Dihydrofurylidenmethylathylketon (III; 
vgl. 1. M itt.) m it CH3M gJ u. C2H5MgBr umgesetzt. Im  1. Fali war der Alkohol IV. 
oder V., im 2. Fali VI. oder VII. zu erwarten. IV. u. V II. wurden synthetisiert, IV. aus
l-Furylbutanon-(3) (1. Mitt.) u. C2H 5MgBr, V II. aus l-Furyl-2-methylpentanon-(3) 
(1. M itt.) u. CHaMgJ. Die Alkohole selbst lassen wegen fast ubereinstimmender Eigg. 
eine Entseheidung nicht zu. Aber das Plienylurethan des Alkoliols aus m  u. CH3MgJ 
is t von dcm des synthet. Alkohols IV. verschicden. Der Alkohol aus III u. C2H5MgBr 
u. der synthet. Alkohol VII. liefern keine Urethane, sondern yerlieren 1 H 20 , wodurch 
das C6H 5 • N : CO in symm. Diphenylharnstoff iibergefiihrt wird. Diese beiden Alkohole 
sind offenbar ident. Furylidcnmethylathylkoton besitzt also Formel I I . — Zu dem 
gleichen R esultat gslangte Vf. durch Oxydation von II . m it NaOCl. Es entsteht — 
obwohl wegen weitgehender Zers. m it sehr geringer Ausbeute — fi-Furyl-a-mcthyl- 
acrylsaure, C4H30  ■ C H : C(CH3)-C 02H, welche zum Vergleich n a c h  dem CLAlSENschen 
Verf. synthet. dargestellt wurde. — Furfurol verhalt sich somit bei der Kondensation 
m it M ethylathylketon anders ais Benzaldehyd.

I. C4H30  • CH : C H • CO • C.,H5 II. C4H30 • C H : C(CH3) • CO • CH3
TTT C J I30  • CIIa • CHa • C(OH) • C,HS „  C4H30  • CH2 • CH • C(OH) • CH3
IV. i v. ■ ■

C H ĆH3 ĆH3
, rr C4H30 • CH2• CH2• C(OH)• CaH6 , ttt  C4H30-CH2-CH • C(OH)-CH3 
VI. i V II. i i

CaH6 CH3 CaH 5
V e r s u c h e. l-Furyl-3-methylbutanol-{3), C,H30  • CH2 • CH2 ■ C(CH3) (OH) ■ CH3. 

Aus l-Furylbutanon-(3) u. CH3MgJ, nach mehrstd. Kochen in Eiswasser -f- ŃH 4C1. 
gieBen. Angenehm campherartig riechendes Ol (ebenso die folgenden Alkohole), K p8 
93,5—94°, D .^  0,9972, nD25 =  1,4745, E M  = —0,36. Plienylurethan, C10H 10O3N, 
P latten  aus A., F. 126,5—127°. Acetat, Cu H 10O3, ICp.3 83—85°, D .254 1,0188, nD25 =
1,4583, ranzig riechend. — l-Furyl-3-methylpentanol-(3), C10H 10O2 (IV.). Ebenso m it 
CjHjMgBr. K p .2 83,5—84,5°, D .254 0,9926, nD2:i =  1,4780, E M  =  —0,51. Phenyl- 
urethan, C17H ol0 3N, Nadeln aus A., F . 84,5— 85°. — l-Furyl-2,3-dimelhylbulanol-(3), 
C10H 16O2 (V.).' Aus HI u. CH3MgJ. K p.3,5 82,5°, D .254 0,9923, nD25 =  1,4779, E M  =  
—0,50. Phenylurethan, Cl7H 210 3N, Pulver aus A., F. 91—91,5°. — l-Furyl-2,3-dimethyl- 
■Ventanol-(3), Cn H 180 2 (VII.). 1. Aus i n  u. C2H 5MgBr. K p .3 90—91,5°, D .254 0,9892, 
nu25 =  1,4800, E M  =  —0,77. 2. Aus l-Furyl-2-methylpentanon-(3) u. CH3MgJ.
Kp.3.s 93°, D ,254 0,9895, nd25 =  1,4800, E  M =  —0,78. — E rh itz t man l-Furylbutcn-(l)- 
on-(3) (1. M itt.) m it NaOCl-Lsg. bis zur beendigten CHC13-Bldg. (ca. 1 Stde.) u. leitet 
nach Erkalten u. F iltrieren S 0 2 ein, so fiillt fi-Furylacrylsdure, C.,H30-C H : CH -C02H, 
aus, aus W., F. 139,5— 140°. — Ebenso aus I I . :  (i-Furyl-a-methylacrylsdure, aus W.,
F. 110,5—111°. Synthese: fi-Furyl-a.-methylacrylsdurealhylester, C10H 12O3. Man gibt 
1 Atom Na zu 5 Moll. Propionsiiureester, tropft unter Kiihlung 1 Mol. Furfurol ein u. 
zerlegt am folgenden Tag m it 1 Mol. Eg. Kp.4,s 103—104°, D.2n, 1,0800, n D20 =  1,5418, 
E  M =  -f-4,36. Daraus m it alkoh. KOH di e /m e  Saure, C8I180 3, Nadeln aus W., F . 116°.
— l,5-Dłfuryl-2-methylpentadien-(l,4)-on-(3), C4H 30  ■ C H : C(CH3) • CO • C H : CH-C4H 30. 
Nebenprod. bei der Darst. von II. W ird letzteres so vollstiindig wie moglich uberdest., 
so krystallisiert der Riickstand im Eisschrank. Gelbe Prismen aus A., F . 61°. (Buli. 
chem. Soc. Japan 2 [1927]. 310—19. Yokohama, Techn. Hochscli.) L in d e n b au m .

H. Rupe und Gustav A. Guggenbiihl, Das Phenylhydroxylaminderivat der 
Isatin-7-carbonsdure. In  Fortsetzung der Arbeiten von R u p e , St o c k l in  u . Apo- 
THEKER (C. 1924. II. 39. 1927. I. 1020) wurde der EinfluB eines C 02II in Stellung 7 
des Isatins untersucht. — Isatin-7-carbonsaure(Y). Nach Sa n d m e y e r  (C. 1919. I II . 
491). F. 235°, wl., 1. in  li. K-Acetatlsg. unter Bldg. des K-Salzes. Unterschied yon 
Isatin : Alkal. Lsgg. nicht farblos, sondern braungelb; mittels des Ag-Salzes laBt sich 
nur das C 02H yerestem. — Athylester, Cu H 80 4N. Mit 2,5% H 2S 0 4 enthaltendem 
absol. A. (Rohr, 120—135°, 6— 8 Stdn. nnter Schutteln), in eiskalte NaH C03-Lsg. 
gieBen. Rotgelbe Niidelchen aus Bzl., F . 189—190°. — Methylester, C10H 7O4N. Analog 
bei 110—120° (4 Stdn.). Gelbc Nadeln, F. 192°. — Isatin-7-carbonsaurephenylhydroxyl- 
amin, C15H 10O4N 2 (II. oder III.). Lsg. bzw. Suspension von I  in sd. A. m it 1 Mol.
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C„H5-NH(OH) versetzen. Dunkelrote Lsg. (wohl primares Additionsprod.) hellt sich 
bald auf unter reichlicher Krystallabscheidung. Gelbe, seidige Nadeln aus A., Zers. 
bei 221,5°. — Athylester, C17H 140 4N 2. Ebenso aus obigem Ester. Gelbe Nadeln oder 
Blattchen aus A., Zers. bei 176,5°. — Methylester, C10H I2O4N2, gelbrotc Blattchen, 
Zers. bei 187,5°.— Diese 3 Verbb. gebcn keine Indopheninrk. melir. Die Ester sind in 
k. Soda unl. Von w. verd. NaOH werden die Verbb. unter vorubergehender Purpurrot- 
farbung gespalten; H auptspaltprodd. sind I  bzw. dessen Ester u. Azoxybenzol, daneben 
wenig Nitrosobenzol u. Anilin. Mit Soda entstehen dieselbcn Prodd., aber ohne intcr- 
mediare Rotfarbung. HoiCe verd. HC1 bewirkt Spaltung in I  u. Anilin. — Methyldlher

CO CO
COjH • CaH3< > C : N • C„H6 COjCH) .C0H 3< > C .N .C 6H6

^C ■ N • CttH 6 IIL  NH Ó ™  »  ÓCH.
o h  ^^ 0 H N c o , h - c 6h 3< > c - n h - c 0h 5

V  t e  — -~_
v - ^  H  Cl

des Isatin-7-carbonsauremethylesterphenylhydroxyla7nins, C17H 140 4N 2 (IV.). Lsg. von
II. in (CH3)2SO,1 im Verlauf von 24 Stdn. m it stark  vcrd. NaOH bis zur alkal. Rk. ver- 
setzen. Rote, gelbgliinzende Blattchen aus A ., Zers. bei 181,5°, unl. in  k. NaOH. — 
Zinlcsalz des lsatin-7-carbonsdure-a.-anilids, C30H lsO6N4Zn. In  die sd. Lsg. von H . in 
A. -f- etwas Eg. im  C 02-Strom Zinkstaub bis zur Entfarbung cintragon, nach Abkiihlen 
sehnell absaugen, m it W. fallen, gelblichen, krystallin. Nd. im Vakuumexsiccator 
trocknen. Swl. in  W., sonst unl., sehr oxydabel. —  Isatin-7-carbonsaure-v.-anilidhydro- 
chlorid, C15H n 0 3N2CI (V.). Voriges m it konz. HC1 verreiben, Prod. m it W. waschen. 
B lattchen aus konz. HC1, F. 173°. W ird von NaOH oder alkoh. FeCl3 in  I  u. Anilin 
gespalten, womit Formel V. bewiesen ist. Daraus folgt von neuem, daB die beiden von 
P u m m e r e r  beschriebenen isomeren, farbigen Formcn des Isatin-a-anilids anders 
formuliert werden miissen (vgl. R u p e  u. A p o t i i e k e r ). — Methylester, C1SH 130 3N2C1. 
Durch Red. des Methylesters von II . wie oben, in  die ilth. Lsg. des Red.-Prod. HCl ein- 
leiten. Nadeln aus A . -f- wenig HC1, Zers. bei 141—142°, swl. — Isatin-7-carbonstiure- 
fł-plienylhydrazon, C15H n O,N;,. Aus I  u. Phenylhydrazin in sd. A. Griinlichgelbe Nadeln 
aus A., Zers. bei 267°. — p-Semicarbazon, C10H 8O4N4. Mit Semicarbazidacetat. Gelbe 
Nadeln aus Pyridin, Zers. bei 261°. — a.-Oxim, C9H 60 4N2. Mit N H 2OH, HC1 u. K-Acetat 
in h. A., nach 3—4 Tagen gelbes K-Salz m it verd. HC1 zerlegen. Dumpfgelbe Nadeln, 
Zers. bei 254°. —  Isatin-7-carbonsauremethylesler-p-j/henylhydrazon, C16H 130 3N3, hell- 
gelbe Nadeln aus A ., F. 202°, 11. in  NaOH, in  A. griinlich fluorescierend. — a-Oxim, 
CJ0H 8O4N2, fast weiBes Krystallpulver, Zers. bei 228—229°, wl. — E rh itz t man alkoh. 
Lsgg. von II. oder dessen Methylester m it Phenylhydrazin oder Hydroxylaminaeetat, 
so entstehen unter Verdriingung des Phenylhydroxylaminrestes dio vorst. beschriebenen 
D eriw . von I u. dessen Methylester. Dagegen erfolgt m it Semicarbazidacetat keine 
Rk. Dic Verdrangungsrkk. sind wohl so zu erkliiren, daB zuerst das /1-standige CO in 
Rk. t r i t t  u. dann der Phenylhydrox.ylaminrest infolge geloekertcr Bindung forthydroly- 
siert wird. — Analoge Verdrangungsrkk. lassen sich m it V. u. dessen Methylester — 
unter Abspaltung von Anilin — ausfUhren, u. zwar hier auch m it Semicarbazid. Dic 
Rkk. lassen sich zeitlich verfolgcn, indem sich die farblose Lsg. des Anilids nach Zugabe 
des CO-Reagenses allmahlich gelb bis orange farbt. (Helv. chim. Acta 1 0  [1927]. 926 
bis 937. Basel, Univ.) L in d e n b a u m .

Paul Ruggli und Albert Disler, Uber Anthrachinonylisatogen und iceitere Koiiden- 
sationsprodukte aus Anlhrachinon-2-uldehyd. 2. M itt. iiber AntJiracenderimte. 7. M itt. 
iiber Isatogene. (1. ygl. R u g g l i  u. B r u n n e r ,  C. 1 9 2 5 . I . 2224. — 6. vgl. R u g g l i  u. 
L e o n h a rd t ,  C. 1 9 2 4 . II . 2469.) Anthrachinon-2-aldehyd kondensiert sich m it 2,4-Di- 
nitrotoluol zu I., welches an der Athylenbindung 1  Mol. Halogen addiert. Bei energ. 
Clilorierung erfolgt oxydative Aufspaltung zu Anthrachinon-2-carbonsaure. Bei Einw. 
von alkoh. KOH auf das Dibromid in  li. Nitrobzl. w ird nicht HBr, sondern Br2 ab- 
gespalten unter Ruckbldg. von I .;  dieselbe Spaltung bewirkt sd. Pyridin u. auch sd. 
Nitrobzl. allein. Dagegen laBt sich das Dichlorid m ittels Pyridin in  I I . iiberfiihren. 
Die Abspaltung des 2. Mol. HC1 zu I II . gelingt n icht immer u. nur m it schlechter Aus- 
beute. I II . addiert leicht 1 Mol. Halogen. Belichtet man IH . in  w. Pyridin oder kocht 
es auch nur 15 Min. in  Pyridin, so isomerisiert es sich zu einer Yerb., welche nach Farbę 
u. oxydierenden Eigg. nur das lsatogenderiv. IV. sein kann. Viel zweckmaBiger gewinnt
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man IV. unter Umgehung des sclrwer erhaltlichen I II . direkt aus II. Reduziert man 
IV. m it Phenylhydrazin, so entsteht eine tieffarbige, acetylierbare Verb., in  weleher 
zweifellos das Indoxylderiv. V. vorliegt. — AnschlieBend wurde Anthracliinon-2-aldehyd 
m it mehreren reaktionsfiihigen Methylenverbb. kondensiert.

V e r  s u c h e. l-\Anthrachinoiiyl-(2)]-2-[2,4-dinitrophenyl]-alhylan, C22H 120 8N 2 (I.). 
Je  0,25 g-Mol. der Komponenten in  175 ccm Nitrobzl., 20 ccm Pyridin u. 60 Tropfen 
Piperidin 45 Min. auf 140° erhitzen. Nach Waschen m it A. goldgelbe Blattchen aus 
Nitrobzl. oder Pyridin, E. 281°, swl. H 2S04-Lsg. tiefrot. — Dibromid, C22H 120 6N 2Br2. 
Mit B r in  Nitrobzl. (je 1 Stde. bei 145 u. 100°). Citronengelbe Nadelchen aus Eg. oder 
Nitrobzl., E. 252°. — Dichlorid, C22H 120 6N 2C12. Ebenso m it maCigem Cl-Strom bei 
150—160° oder auch m it S 0 2C12 (Rohr, 150°, 1 Stde.). Hellgelbe Nadelchen aus Eg. 
oder Nitrobzl., E. 250°. — l-[Anthrachinolyl-(2)\-2-[2,4-dinitrop]ienyl]-chlordthylcn, 
C22H n O„N2Cl (II.). Aus yorigem m it sd. Pyridin (1,5 Stdn.). Hellgelbe Nadeln aus 
Eg. oder Pyridin, E. 218°. W ird durch Cl in Nitrobzl. bei 150—160° in  Anthrachinon-
2-carbonsaure (E. 281°) iibergefiihrt. — l-[Anthrachinolyl-{2)]-2-[2,4-dinitrophenyl]- 
acetylen, C22H i0O6N2 (III.). Aus H . in  sd. Pyridin durch Eintropfen von 5%ig. alkoh. 
KOH, noch 45 Min. kcchen, Prod. m it Aceton, verd. A. u. Essigsiiure waschen. Aus 
Nitrobzl., F. 272—273°. — Diclilorid, C22H 10O0N2Cl2. In  Nitrobzl. bei 120°. Gelbe 
Nadeln aus Nitrobzl., E. 246°. — Dibromid, C22H 10O6N 2B r2. Bei 100°. Hellgelbe Kry- 
stalle aus Nitrobzl., F. 238°. — 2-[Anthrachinonyl-(2)]-6-nitroisatogen, C22H 10O6N2 (IV.).
II. in  w. Pyridin mehrere Tage stark  belichten. Ausbeute 60—65%. Ziegelrote Nadel
chen aus Pyridin oder Nitrobzl., E. 282°, wl. Durch Alkalien werden die Lsgg. infolgo 
Zers. olivgriin. Kocht man einige mg m it NaJ-Acetonlsg. auf, g ibt etwas verd. HC1 
zu u. bringt einige Tropfen in Starkelsg., so t r i t t  Blaufiirbung ein. Die li. Lsg. in  Amyl- 
alkoliol entwickelt auf Zusatz von Phenylhydrazin lebhaft N. Diese Rkk. zeigt I II . 
nicht. — 2-[Anthrachinonyl-(2)]-6-niłroindoxyl, C22H 120 6N2 (V.). Durch Eintropfen 
von Phenylhydrazin in die ca. 70° w. Lsg. von IV. in  Pyridin, bis zur beendeten N-Entw. 
weiter erhitzen. Nach Waschen des Prod. m it w. A. dunkelbraunviolette Krystallchen 
aus Pyridin, E. 328—334°. Hydrosulfitkiipe dunkelrot. — Acetylderiv. (walirscheinlieh 
N-Deriv.), Ć24H ^ 0 6N2. Mit sd. Acetanhydrid -)- Spur H 2S04 (ca. 1,5 Stdn.), m it Eg. 
verd. Gelbe Nadeln aus viel Acetanhydrid, Zers. ab 277°, E. 295° unter Aufschaumen.
— l-[Anthrachinonyl-(2)]-2,2-dicarbodthoxyathylen, C,,4H 70 2 'C H : C(C02C2H s)2. Aus 
Anthrachinon-2-aldehyd, Malonester u. etwas Piperidin (180—190°, x/ 2 Stde.). Hell- 
olivfarbcne Krystallchen aus Pyridin oder Eg., E. 223°. — a-[Anthrachinonyl-{2)- 
vielhylen]-acetessigester, C14H 70 2 - C H : C(CO ■ CH3) • C02C2H5. Mit uberschiissigem Acet- 
essigester in Nitrobzl. +  Piperidin (180— 185°, Ł/ 2 Stde.). Hcllbraune Krystalle aus 
Eg., E. 180°. — l-Phenyl-3-niethyl-4-[anthrachinolyl-(2)-methylen]-pyrazolon-(5), C^H^j 
0 3N 2 (VI.). ]\Iit Phenylmethylpyrazolon wie vorst. bei 190°. Braune Krystalle aus 
Eg., E. 243°. — [Antkrachinonyl-(2)-methylen'\-benzoylaceton, C14H 70 2-CH: C(CO- 
C6H5)-CO-CH3, grunstichig gelbe Krystalle aus Eg., F . 243°. — l-[Anthrachinoriyl-(2)]-
2-[pyndyl-(2)]-athylen, C14H 70 2-CH: CH-C5H 4N. Mit a-Picolin wie vorst. (140—145°,
1 Stde.). Ausbeute nur 10°/o. Dunkelgelbe Krystalle aus A., F . 175°. — l-\Anthra- 
chinonyl-(2)]-2-[chinolyl-(2)]-dthylen, C26H 150 2N. Mit Chinaldin bei 180°. Ockerfarbene 
Krystallchen aus A., E . 174°. — [Anthrachinolyl-(2)-melhylen~\-thioindogenid, C23H 120 3S 
(VII.). Mit Osythionaphthencarbonsaure bei 150°, dann kochen. Goldbraune Blattchen 
aus Nitrobzl., E . 334— 336°. (Helv. chim. Acta 10 [1927], 938— 47. Basel, Univ.) L b .

Frederick Daniel Chattaway und William Gerald Humphrey, Die Einwirkung 
ton Tolylhydrazinen auf Dioxyu-einsdure. Im  Gegensatz zu anderen Hydrazinen liefern

CO



1928. I. D . Or g a n ib c h e  C h e m ie . G93

o- u. p-Tolylhydrazin bei der Einw. auf Dioxyweinsaure unter geeigneten Bedingungen 
gut krystallisierende, reine Monohydrążone, die bei der Einw. yon Acetanhydrid (wio 
die entsprechenden Csazone) in tiefrote Saureanhydrido iibergehen. Diese Anhydride 
bilden beim Umkrystallisieren aus Essigsaure die Hydrazone zuriick; beim Krystalli- 
sieren aus A. entstehen Halbester. Die Osazone lassen sich nicht unzers. umkrystalli- 
sieren; beim Ansauern der Na-Salze oder bei Krystallisation aus Essigsaure entstehen 
Diketopyrazolincarbonsauren. —  o - T o ly ld e r iv a te .  Diketobemsteinsdure - o - tólyl- 
hydrazon, Cu H ,n0 5N2 =  HO,,C • C(: N • NH • CcTI, • CH3) • CO ■ CO,H (I). Aus dioxywein- 
saurem Na in HCI (1 :1 ) u. o-Tolylhydrazinhydrochlorid. Gelbe Prismen aus 75%ig. 
Essigsaure, E. 192° (Zers.). Liefert kein Pyrazolinderiy. —  Anhydrodiketobernaleinsdure-
o-tolylhydrazon, Cn H 80 4N2 (II). Aus I m it sd. Acetanhydrid. Rote Prismen. E. 208° 
(Zers.). — Monoathylester von I. Aus II m it sd. absol. A. oder aus I m it 5°/0ig. absol.-

II 0 / C 0-C :N -NH-C»H^ CH3 y  0 .C O .C :N .N H .C 8H ,C H 3 
^CO-ĆO CO• Ć : N-NH-C0H4.CH3

Y I CH3 .C 0H4 . N < N : ? - C° aH
0 ^ C O - C : N - N H - C 0H 1 . C H 3

alkoh. HCI. Gelbe Tafeln, E. 115°. Welche C 02H-Gruppe verestert ist, is t nicht zu 
ermitteln. — Diathylester von I  C15H 180 6N2. Aus dem Monoathylester m it gesatt. alkoh. 
HCI (12 Stdn. koclien) oder aus Kaliumoxalessigester u. o-Toluoldiazoniumchlorid. 
Gelbe Tafeln oder flachę Prismen. E. 90°. — Diketobernsteinsdure-o-tolylosazon, 
C18H 180 4N4 =  H 0 2C • C (: N  ■ NH • C„H4 • CH3) • C (: N • NH • C6H 4 • CH3) • C 02H  (IV). Aus di- 
osyweinsaurem Na u. o-Tolylhydrazin-HCl. Oranges Pulver. E. 170° (Zers.). — An- 
hydrodiketobernsteinsaure-o-tolylosazon, ClgH ls0 3N4 (V). Aus IV m it sd. Acetanhydrid. 
Rote Prismen. E. 198° (Zers.). — 4,5-J)iketo-l-o-tolylpyrazolin-3-carbonsdure-4-o-tolyl- 
hydrazon, C18H le0 3N4 (VI). Neben V beim Krystallisieren von IV aus Essigsaure; wird 
am besten durch Ansauern der Lsg. yon IV in  h. 10°/oig. NaOH erhalten. Gelbe Prismen.
E. 229° (Zers.). Athylesler von VI. Aus IV, V oder VI beim Kochen m it 5%ig. alkoh. 
HCI. Orangerote Prismen aus A., E. 145°. — Die nachstehenden p - T o ly ld e r iv a te  
wurden auf gleiche Weise erhalten. Diketóbernsteinsaure-p-tolylhydrazon (I). Orange-
gelbe Krystalle aus 75%ig. Essigsaure, E. 190° (Zers.). ------  Anhydrid  (II). Tiefrote
Prismen aus Acetanhydrid, E. 192° (Zers.). — Monoathylester von I. Citronengelbe 
Prismen aus A., E. 112°. — Diketobernsteinsaure-p-tolylosazon (IV). Orangerotes Pulver,
E. 175° (Zers.). — Anhydrid  (V). Roto Prismen, E. 230° (Zers.). — 4,5-Diketo-l-p-tolyl- 
pyrazolin-3-carbonsaure-4-p-tolylhydrazon (VI). Gelbe Prismen aus Essigsaure, E. 233° 
(Zers.). Athylester. Orangerote Prismen, E. 143°. (Journ. chem. Soc., London 1927. 
2793— 96.) O s t e r t a g .

Frederick Daniel Chattaway und Randle Bennett, Die Umselzung von Chloral 
mit Arylhydrazinen. Das aus Chloral u. Phenylhydrazin zunachst entstehende Hydrazon 
zers. sich heftig; die Rk. ist daher wenig untersueht. Bei Anwendung yon 2,4-Dichlor- 
oder -Dibromphenylhydrazin verlauft die Zers. ruhiger; die Zus. der Endprodd. hangt 
von dem angewandten Losungsm. ab. In  Alkoholen entstehen die entsprechenden Gly- 
oxylsuurealkyl-ester-2,4-dihalogenphenylhydrazone, C0H 3X2• N ■ N : C II■ C02R (I); in  W. 
oder Essigsaure entstehen a,a-Dichlor-/3-2,4-dihalogenbenzolazoathylene C6H 3X 2 • N : N • 
CH:CC12 (II), dio m it Br CgH3X 2 • N : N  • C B r: CC12 (IH) liefern. — Bromal reagiert 
obenso, aber weniger heftig. —  Glyoxylsdureathylester-2,4 dichlorphenylhydrazon, 
Ci0H 100 2N 2C12 (I). Aus 2,4 Dichlorphenylhydrazin u. Chloralliydrat in  A. Sehwach 
gelbe Prismen aus A., analog auch m it Bronal. E. 121,5°. Gibt bei der Hydrolyse A. 
u. Glyoxylsaure-2,4-dichlorphenylhydrazon, bei der Red. 2,4-Dichloranilin. — Glyozyl- 
sauremethylester-2,4-dichlorphenylhydrazon, C9H 80 2N2C12. Schwach gelbe Prismen,
E. 136,5°. — Glyoxylsaurepropylester-2,4-diclilorphenylhydrazon, Cn H 120 2N2CI2, E. 65°.
— Glyoxylsaurebutylester-2,4-dichlorphenylhydrazon, C12H 140 2N 2C12, E. 59°. — Glyoxyl- 
sduremethylester-2,4-dibromphenylhydrazon, C9H 80 2N2Br2. E. 136°. — Glyoxylsdureathyl- 
ester-2,4-dibromphenylhydrazon, C10H 100 2N 2Br2, E. 119°. — Glyoxylsdure.propyleste.r-
2,4-dibromphenylhydrazon, Cu H 120 2N2Br2, E. 75°. — Glyoxylsaureathylester-2-chlor-
4-bromphenylhydrazon, C10H 10O2Ń2ClBr, E. 120°. — Glyoxylsduredthylester-4-chlor-
2-bromphenylhydrazon, E. 115°. —  Glyoxylsaure-2,4-dichlorphenylhydrazon, C8H„02N2C12. 
Aus den Komponenton in  W. bei 60°. Schwach gelbe Nadeln aus wss. A. Zers. sich 
bei ca. 150°, dieselben Eigg. ha t Glyoxylsdure-2,4-dibromphenylhydrazon, CsH 60 2N2Br2. —
a,a-Dichlor-/J-2,4-dichlorbenzolazoathylen C8H4N2C12 (II). Aus Chloralhydrat u. 2,4-

X. 1. 46
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Dicliloiplienylhydrazin in  Essigsaure oder W. Goldrote Prismen aus A., F . 84,5°. LI. 
in  sd. Chlf., Essigsaure, A. Reagiert n icht m it Acetanhydrid; gibt m it sd. A. Glyoxyl- 
saureathylester-2,4-dichlorphenylhydrazon; m it Br. in  Essigsaure x,ot-Dichlor-fl-brmn- 
p-2,4-dichlorbenzolazodthylen, C8H 3N2Cl.iBr (III), rote Nadeln aus A., F. 90°. — a ,a -Di- 
cMor-fi-2,4-dibronibenzolazodlhylen, C8H 4N 2Cl2Br2. Orangerote Prismen, F. 96,5°. — 
tt,a.-Dichlor-f}-2-clilor-4-brombenzolazoathylen, C8H 4N 2Cl3Br. F . 84°. — a,x-Dich!or-P-4- 
chlor-2-bromhenzolazoathrylen, F . 81°. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2850—53. 
Osford, Queens Coli.) O s t e r t a g .

M. V. Ionescu, Uber die konjugierten Systeme. Valenzfeldstorende Faktoren. I II . 
(II. vgl. I o n e s c u  u. S e c a r e a n u , C. 1927. I I .  71.) Vf. bespricht an H and der bisher 
gewonnenen Resultate (1. u. 2. M itt., ferner C. 1927. I. 600. 602. I I . 69. 70) u. unter 
Benutzung der STARCKschen Elektronentheorie ausfuhrlieh die Wrkg. von valenzfeld- 
storenden Faktoren, ais welche besonders koordinativ ungesatt. Substituenten in Be- 
trach t kommen, auf den additiyen Charakter yon unsymm. heterogenen konjugierten 
Systemen. Das Wesentlichste ist allerdings schon in  den zitierten Arbeiten gesagt 
worden, worauf verwiesen sei. — Einige neuartige konjugierte Systeme werden an- 
gefiihrt. Im  System I. is t die Valenzverteilung derartig, daB Addition in  1,4 oder 5,8 
erfolgen kann. Dagegen muB im System I I .  Addition in 4,8 erfolgcn, wie die Konden- 
sation yon a,/3-ungcsatt. Aldehyden m it akt. CH2-Verbb. in  der T at gezeigt h a t (spatere 
Mitt.). — Die Rolle der yalenzfeldstorenden Faktoren ist nicht immer so klar ersichtlicli 
wie in  diesen Fallen, z. B. die bathochrome Wrkg. der koordinativ ungesatt. Gruppen 
OH, OR, NH„usw. auf ungesatt. organ. Moll., das yerschiedene Yerh. der Glieder

einer homologen Reihe, der Unterschied zwischen aliphat. u. aromat. Aldehyden usw.
— Es is t schon friiher darauf hingewiesen worden, daB a,/J-ungesatt. Saureamide im 
Gegensatz zu a,/3-ungesatt. Ketonen u. Saureestern Malon- u. Aeetessigester nicht zu 
addieren yermogen. Die storende Wrkg. des NEL is t gróBer ais die des OR. H ebt man 
diese Wrkg. durch geeignete Substitution in der NH2-Gruppe auf, so erschcint der addi- 
tiye Charakter des konjugierten Systems sofort wieder. Dies is t z. B. der Fali bei den 
Aryliden- u. Alkylidenpyrazolonen vom Typus I II .,  welche m it akt. CH;,-Verbb. zu 
Verbb. vom Typus IV. zusammentreten (nachst. Ref.). H ier sind die koordinatiyen 
Valenzen der N H 2-Gruppe auf das C6H 5 u. das anderc N-Atom konzentriert, welche 
Wrkg. durch dio Cyclisierung noch yerstarkt wird, so daB die Konjugation des CO mit 
der Athylenbindung nicht mehr gehindert ist. Dieser ungestórten Wrkg. des CO ver- 
dankt auch das benąchbarte CH2 im  Phenylmethylpyrazolon u. seinen Analogen seine 
Reaktionsfahigkeit. — Verstandiieh ist je tzt auch u. auf den storenden EinfluB des 
OC2H 5 zuriickzufiihren, weshalb Benzylidenmalonester im Gegensatz zum Benzyliden- 
acetessigester keine akt. CHr Verbb. addiert, weshalb bei der Kondensation von Benz
aldehyd m it Aeetessigester bei —5° Benzylidenacetessigester, bei 20° Benzylidenbis- 
acetessigester, m it Malonester dagegen unter allen Bcdingungen nur Benzylidenmalon
ester cntsteht. —  Aus seinen Unterss. iiber die Addition yon akt. CH2-Verbb. an Carb- 
indogenide zieht Vf. folgende Schliisse: 1. Der additive Charakter der yerschiedenen 
Carbindogenide wird in dem MaBe yermindert, wie die storende Wrkg. der am Phenyl- 
kern des Chromogens haftenden Substituenten wachst. 2. F iir dasselbe konjugierte 
System u. dieselben storenden Faktoren hangt die Veriinderung der additiyen Eigg. 
des Systems auch yon der N atur u. S truktur des Addenden ab. (Bulet. Soc. Stiinte Cluj
3 [1927]. Nr. 4. 353—72.) - L in d e n b a u m .

M. V. Ionescu, Uber die konjugierten Systeme. Valenzjeldstorende Faktoren. IV. 
Einm rkung vmi Substanzen mit aktiver Methylengruppe auf die Alkyliden (Aryliden)- 
phen ybnethylpy razólone. (III. ygl. yorst. Ref.) Benzyliden-l-phenyl-3-methylpyr- 
azolon (I.) addiert Dimethyldihydroresorcin unter Bldg. yon I I .  u. liefert m it Biindon
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„in  sta tu  nascendi“ das fruher (C. 1927. I I . 69) beschriebene Benzylidenbisbiindon, indem 
aus dem zuerst gebildeten Additionsprod. III. der Phenylmethylpyrazolonrest durch 
iiberschussiges Biindon yerdrangt wird. Auf Grund dieser additiyen Eigg. der Al- 
kyliden (Aryliden)-l-p]ienyl-3-methylpyra.zolone fur akt. CH2-Verbb. muB die Bldg. der 
bekannten Alkyliden {Aryliden)-bis-l-phenyl-3-methylpyrazolone (z. B. V.) aus 1 -Phenyl-
3-methylpyrazolon (IV) u. Aldehyden oder Ketonen so erklart werden, daB sich zuerst 
aus je 1 Mol. der Komponenten unter H 20-A ustritt die erstgenannten Verbb. (z. B. I.) 
bilden u. diese sodann noch 1 Mol. IV addieren. Is t diese Erklarung richtig, so miifitc 
sich erstens bei der Kondensation von IV m it Aldehyden oder Ketonen in  gewissen 
Eallen auch das indogenide Zwischenprod. bilden, u. zweitens miiBte sich IV auch an 
andere Substanzen m it unsymm. heterogenen kongujierten Systemen addieren lassen. 
Beides ist der Fali. Einerseits liefert IV m it Benzaldehyd sowohl I. ais V., andererseits 
addiert es sich an Mesityloxyd u. Benzalaceton unter Bldg. yon VI. u. V III., yerhalt 
sich also wie die Substanzen m it akt. CH2-Gruppe. Uber seine chem. A ktivitat gibt 
folgender Vers. Auskunft: LiiBt man IV auf Benzylidenindandion wirken, so erhalt man 
das 1. c. beschriebene Benzylidenindaiidionbiindon. Offenbar yerdrangt aus dem zuerst 
gebildeten Additionsprod. IX. iiberschussiges IV den Indandionrest unter Bldg. von V .; 
das freigewordene Indandion autokondensiert sich zu Biindon, u. dieses addiert sich 
an noch unverandertes Benzylidenindandion. IV is t demnach aktiyer ais Indandion 
u., wie eingangs gezeigt, weniger akt. ais Biindon, ist also dem Dimethyldihydroresorcin 
yergleichbar.

I. N:C(CH3) .C :C H .C 0H5 II. N :C(CH 3)-C H .C H  • CH-CO-CH 2

C8Hs-Ń ------------CO C6H ^ N ------- CO Ó0H S Ó O -C H j.d c n ^
III. N:C(CH 3).C H -C H  • C H - C = G -----CO VI. N:C(CH3).C H .C (C H 3)a.CH 2

C,H6.Ń  ĆO Ć6H6 c o - c 6i i 4 c o  ■ c 0h 4 c 8h 5. ń ------------ CO CHj-CO
. V. N : C(CH3) • CH • CH • CH • C(CH3) : N V II. N : C(CH3) • C H • C(CH,)a • CII2

C6H6.Ń ------------ ĆO Ć8H6 ĆO------------ Ń ■ CaH6 CeHs-Ń ------------ Ć = C H  — CO
V III. N:CiCH 3)-C H -C H .C H ,-C O  IX. N:C(CH3)-C H -CH  • CH-CO
C6H6-Ń------------ĆO ÓaH , ć n 3 c0H6.Ń-------------CO ĆaH6 Ć0 -C6H4
V e r s u c h e .  Samtliche Verss. werden in  sd. absol. A. -f- etwas Piperidin ausge- 

fiihrt. — Benzyliden-l-plienyl-3-methylpyrazolondimethyldihydroresorcin, C25H 260 3N2(I1.). 
Nach 3-std. Kochon m it Eg. neutralisieren, iiber eine Woche stehen lassen. Tafeln aus 
sehr wenig Eg., dann A., F. 220°, 1. in wss. Laugen (farblos), konz. HC1. — Benzyliden
bisbiindon, C43H 2<0 6. Aus I. u. Indandion (50 Min.), Prod. sofort abfiltrieren, mehrfach 
in viel sd. Bzl. losen, einengen. Eigelb, krystallin., F . 256°. —  Benzylidenbis-l-phenyl-
3-methylpyrazolon (V.) u. Benzyliden-l-plienyl-H-methylpyrazolon (I.). Nach 3-std. 
Kochen u. Neutralisieren m it Eg. ca. 2 Wochen stehen lassen. Zuerst scheidet sich 
nur V. aus, B lattchen aus A., F. 164—167°, 1. in  wss. Laugen (farblos). Dann folgt ein 
Gemiseh von V. u. I., welches durch fraktionierte K rystallisation aus A. getrennt wird. 
I. bildet orangerote Krystalle, F . 106°, unl. in  wss. Laugen. — Verb. ClcHi0O2N 2 (VI.). 
4,5 Stdn. kochen, neutralisieren, nach 24 Stdn. Prod. m it A. waschen, m it Essigester 
auskochen. K rystallin., F. 142—144°, 1. in wss. Laugen u. konz. HC1 (farblos). Nach 
1-std. Kochen m it.E g. u. Zusatz von wenig W. fallen beim Erkalten tiefgelbe Nadeln 
vom F. 117° aus, wahrscheinlich V II. — Verb. G20H 20O2N 2 (VIII.). Wie vorst., aber
2 Wochen stehen lassen. Mkr. Blattchen aus A., F. 161— 162°, sonst wie VI. — Benzy- 
lidenindandionbiindon, C34H 20O5. 4 Stdn. kochen, gebildetes Prod. in  viel sd. Eg. losen. 
Die 1. Ausscheidung is t m it etwas Trusenchinon yerunreinigt, F iltra t liefert nach E in
engen reines Prod. Cremefarbig, krystallin., F . 303°. Aus der alkoh. Mutterlauge konnte
V. n icht rein isoliert werden. (Bulet. Soc. ętiin^e Cluj 3 [1927]. Nr. 4. 381—93.) L b .

Mircea V. Jonescu und Victor Georgescu, Uber die Autokondensalion des
l-Phenyl-3-nv>lhylpyrazolons. M o h r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 38 [1905]. 3578) erhielt 
bei der Vakuumdest. des l-Phenyl-3-methylpyrazolons-(5) (I) geringe Mengen einer 
Substanz, welcher er nach ihrer Zus. Formel I I .  zuschrieb. Diese Verb. wiirde gleich 
den Arylidenpyrazolonen (vorst. Ref.) eine indogenide S truktur besitzen u. muBte daher 
akt. CH2-Verbb. addieren konnen, z. B. auch I, in  welchem Falle die Verb. I I I .  ent- 
stehen wiirde. In  der T at erhalt man durch Autokondensation von I  unter bestimmten 
Bedingungen ein leicht trennbares Gemiseh yon I I .  u. I II . — Wie fruher gezeigt (C. 1927-
I. 601. I I . 72), zerfallen B isderiw . vom Typus I II . bei hóherer Temp. oder unter der
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Wrkg. k. konz. ILSO, wieder in die Komponenten. Audi I II . erfiillt diese Bedingung, 
denn es zerfallt bei 280° unter Ruckbldg. yon I I .

II. N : C(CH3) • C = C  •N(CaH 5) • N IV. N : C(CH3)-CH—CH-C(CH3) : N
c 6H ,- ir  ć o c h 2 6 - c h 3 c 6h 6- n  c o  ó o -------------Ń -C 0H6

N : C(CHS)-CH--------C-------- CH-C(CH3) : N

C0H5.Ń----------- ĆO C A - N ^ ^ C H ,  c o -------------Ń • C„H6
N L = y C -C H 3

V e r s u o h e .  I  mit wenig absol. A. u. einigen Tropfen Piperidin im Bohr 6 Stdn. 
auf 200° erhitzen. F iltra t scheidet beim K ratzen der GefaBwand l-Phenyl-3-methyl- 
pyrazolyliden-{5)-bis-[l-phenyl-3-methylpyrazolon-(5)], C30H 28O=N,, (III.), aus, mikro- 
krystallin. aus Eg. (zweimal), schwach rotlieli, F. 262°, 1. in wss. Alkalien u. Sauren. — 
Alkoh. Mutterlauge liefert durch GieBen in W. Anhydrobis-[l-phenyl-3-methylpyrazolcm-
(5)], C20H 18ON4 ( I I ), aus wenig A., F. 258°. — U nter gewissen, noch unbekannten Be
dingungen entsteht bei obiger Kondensation in kleiner Menge das bekannte Bis-[l-phe- 
nyl-3-methylpyrazolon-(5)], C20H lgO2N4 (IV.), welches, da unl. in k. A., zusammen mit
I II .  ausfallt u. bei der Krystallisation desselben aus Eg. zuriickbleibt. Blattchen aus 
sehr viel A., dann stark einengen, F. oberlialb 300°. W ird von h. wss. FeCl3 zu Pyrazol- 
blau oxydiert. — Vff. erhieltcn vor kurzem (C. 1927. I I .  1274) aus Methylenbiindon 
u. I  ein Prod., dem sie die vorlaufige Formel O30H ;sO;,N(i +  CH3-C02H erteilt haben. 
Es hat sich indessen gezeigt, daC dasselbe m it IV. ident. ist. (Buli. Soc. chim. France 
[4] 41 [1927]. 1514—18.) L in d e n b a u m .

Mircea V. Ionescu, Beilrag zum Studium der Bezielmngen zwisclien der molekularen 
Konstitution und der Farbę. I I I .  Reziproker Einfłu/3 der komponenten Valenzfełder eines 
Molekjils; Umkehrung des absorbierenden Gharakters zweier Chromogene. (II. vgl. C. 1925.
I. 2221.) Die Phenyl-, p-Methoxyphenyl- u. 3,4-Methylendioxyphenylderivv. des Benzo- 
fulvens absorbieren zwar starker ais dieselben D eriw . des Dibenzofulyens, aber die Ab- 
sorptionsintervalle sind nieht gleich. Vielmehr ergibt sich folgende Begel: „Das Absorp- 
tionsintervall von 2 Subótanzen m it ident. Substituenten, aber yerscliiedenen Chromo- 
genen yermindert sich in dem Mafie, wie der koordinatiy ungesatt. Charakter des Substi
tuenten wachst.“ Danaeh war zu erwarten, daB sich in bestimmten Fallen der ab- 
sorbierende Charakter der beiden Chromogene umkeliren wiirde. In  der T at absorbiert
— abweichend yon allen anderen Dibenzofulvenderiw. —  Bis-[p-dimethylaminophenyl]- 
dibenzofuhcn (II.) starker ais Bis-[p-dimethylaminophenyl]-benzofulven (I.). Die Ur- 
sache dieser Brseheinung ist in dem reziproken EinfluB der Valenzfelder des Cliromogens 
u. des Substituenten, d. li. in dem Grad des m edian. Zusammenschlusses dieser Felder 
zu erblicken. Obige Regel ist wie folgt zu korrigieren: „Fiir denselben Substituenten

H C :C H ^ c  .C aH4.N(CH3)2 

C9H4- /  ' \ C 0H4.N(CH3)2 CII3-N;'CII3

II  ? ^ N C. C^ C»H- N (CHS)I 
' CaH4/  • \ C 6H4-N(CH3)2

H .C ,------

IV.

H4ć 8----------d
hangt der absorbierende Charakter eines Mol. erstens von der N atur u. S truktur des 
Valenzfeldes des Chromogens, zwTeitens yon dem reziproken EinfluB zwischen diesem 
Feld u. dem des Substituenten ab.‘‘ LaBt m an die koordinatiye U ngesattigtheit des 
Substituenten yerschwinden, im yorliegenden Falle durch Salzbldg.,°so kehrt sofort 
der n. absorbierende Charakter der Chromogene zuriick. — Auf Grund dieser Beobach- 
tungen ergeben sich fiir I . u. I I . die feineren Konst.-Formeln I I I .  u. IV. Man erkennt,
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daB dio beiden N(CH3)2-Rcste in I I I .  sieli chem. yerschieden yerhalten mussen. Dies 
is t auch der Fali. Waiircnd namlich das Hydrochlorid yon II . (IV.) in  Eg. u. W. ident. 
Absorptionskuryen gibt, dissoziiert sich das Hydrochlorid yon I. (III.) in W. u. gibt 
eine Kurye, welche zwischen der in  Eg. u. der der freien Base liegt. — Tabellen u. 
Kuryen im Original. (Bulet. Soe. ętiin^e Cluj 3 [1927]. Nr. 4. 373—80. Chij, Univ.) L b .

Ch. G ranaclier und H . Landolt, tJber 3,5-Hydantoinderivate ais Anhydridformen 
vonlAminosaurediureicten. Neuerdings wird von yerschiedener Seite yermutet, daB im 
EiweiBmoI. Aminosauren durch Harnstoffreste zu Polypeptiddiureiden (Carbonylbis- 
polypeptiden) yerkniipft sind. Vff. haben sich daher dio Frage yorgelegt, ob sich aus 
Carbonylbispeptiden Anhydridformen darstellen lassen, welche durch besondere Eigg. 
leicht zu erkennen sind. Z. B. wiirden sich von den Aminosaurediureiden vom Typus I. 
ais Anhydridformen Hydantoinderiw. yom Typus I I .  ableiten, wie sie J o h n s o n  u .  
M itarbeiter (C. 1 9 2 5 . I. 1309) auf anderem Wege dargestellt haben. Vff. sind vom 
Carbaminylglycylglycinester ( III.; ygl. F is c h e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 . 2868 
[1901]) ausgegangen u. konnten denselben durch NH3-Abspaltung in  Hydantoin-3- 
essigester (IV.) uberfuhren. Dieser liefert m it NH4OH nicht das zugehórige Siiureamid, 
sondern wird zum Carbamiddiessigsdurediamid (V.) aufgespalten, welches auch aus 
Carbamiddiessigsaurediathylester (VI) u. NH3 erhiiltlich ist. Hydrolyso von V. oder VI 
m ittels HCl fuhrt nicht zur Carbamiddiessigsiiure, sondern unter H 20-Abspaltung zur 
Hydanłoin-3-essigsaure (VII), ident. m it dem Verseifungsprod. des Esters IV. Am 
beąuemsten is t V n  aus VI, dessen Darst. yerbessert wurde, zuganglicli. VII wird yon 
sd. HCl (1 :1 ) n icht angegriffen, aber yon h. n. NaOH leicht zur bekannten Glycylglycin- 
carbonsaure (VIII.) aufgespalten. Dcmnacli offnet NaOH den Ring anders ais NH 4OH.
— VH kondensiert sich infolge des reaktionsfahigen CH2 m it aromat. Aldehyden. In  
den Estern dieser Kondensationsprodd. is t die Athylenbindung hydrierbar u. in  den 
so resultierenden Verbb. das Ringsystem auBerst stabil. —  Der leichte Ubergang in 
ein Hydantoinderiy. ist nieht auf Carbamiddiessigsaure beschriinkt. Auch der Carb- 
amiddipropionsdureester (nach I., R  =  CH3) liefert bei der sauren Hydrolyse das Hydan- 
łoinderiv. II . (R =  CH3). Der Carbamiddiisocapronsdureester (nach I., R  =  i-C4H„) 
cyclisiert sich schon bei der Vakuumdest. zum Ester des IJydanloinderiv. I I .  (R =
i-CjH,,). Schliefilich wurde festgestellt, daB auch dic saure Hydrolyse von Polypeptid
diureiden zu H ydantoinderiw . fiih rt; so liefert Carbonylbisglycylglycinester m it sd. 
HCl (1 :1 ) VII. Daraus folgt, daB aus etwa in  Proteinen yorkommenden Carbonylbis- 
peptidbindungen bei saurer Hydrolyse H ydantoinderiw . hervorgehen mussen. Diese 
sind an der Carbonylrk. m it Soda u. Pikrinsaure kenntlich. Bei vorlaufigen Vcrss. 
ergab das H ydrolysat des Caseins intensive, des Eieralbumins schwachere, der Gelatine 
sehr schwaehe Carbonylrk.
R -CH ------- C 02II I. R -C H ------- CO II. CH2------------CO III.

N H -C O -N H -C H R -C O JI ŃH-CO-Ń-CHR-COJI ŃH-CO-NH, NH-CH,'C02C2[f6

CHj-------CO IV. CHa-------CO-NHj IV. CH2---------- CO VIII.
N H • CO• Ń • C H ,• COaC2H 6 Ń h .c o - n i - i - c h 2 - c o . n h 2 N H -C O JI NH -CH 2 -C 02H

V e r s u c h e .  Hydantoin-3-essigsaureatliylesier, C7H 10O4N 2 (IV.). I I I .  im Bad 
von 180—190° 1 Stde. im Vakuum erhitzen, methylalkoh. Lsg. m it Kohle entfarben, 
yerdampfen, Prod. m it Bzl. auskoelien, Lsg. yerdampfen. Nadeln aus A., F. 120°, sil. 
in W. — Carbamiddiessigsaurediathylester (VI). Wss. Lsg. von Glykokollesterhydro- 
chlorid unter starker Kuhlung abwechselnd m it 6-n. NaOH u. Toluol-Phosgenlsg. ver- 
setzen unter Vermeidung von NaOH-tlberscłiiissen, zum SchluB schwach sauer. Aus 
W., F. 146—148°. —  Carbamiddiessigsaurediamid, C6H 10O3N4 (V.). 1. Aus IV. m it wss. 
NHjOH (Raumtemp., 5 Stdn.). 2. Aus W  m it fl. N H 3 (Rohr, Raumtemp., 48 Stdn.). 
Blattchen aus W., F. 226—228° (Zers.). Gibt Biuretrk. — Hydantoin-3-essigsdure, 
C5H60 4N2 (VII). 1. Aus V. m it n. IICl (Wasserbad, 6 Stdn.), im Vakuum yerdampfen.
2. Aus IV. m it konz. HCl -j- A. (Raumtemp., 24 Stdn.). 3. Aus VI m it konz. HCl -j- A. 
(Wasserbad, 24 Stdn.). Krystalle aus W., F . 196—198°. Gibt m it Soda u. sehr wenig 
Pikrinsaurelsg. allmalilich tiefe Rotbraunfarbung, welche bei langerem Koelien ver- 
sehwindet. W ird yon 90%ig. A. (180°, 3 Stdn.) zu IV. yerestert. —  5-Benzalhydantoin-
3-essigsdure, C12H 10O4N2. V n  m it Benzaldehyd u. Na-Acetat in  Eg. -f- Acetanhydrid
9 Stdn. kochen, in W. gieBen, m it HCl ansauern, Prod. m it A. durchschutteln. Niidel- 
cłien aus Eg., F. 260°. Keine Carbonylrk. Lsg. in k. verd. NaOH gibt nach 12 Stdn. 
das unyeranderte Prod. zuruck. — Athylesłer, Cu H ll0 1N2. 5lit  HCl-Gas in  absol. A.
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Nadeln aus A., F. 174°. —  5-Benzyłhydanloin-3-essigsduredthylester, C14H 160 4N2. Ans 
vorigem Ester m it Na-Amalgam in  sd. verd. A., dabei m it Essigsaure stets sauer halten, 
schlieGlich in  W. gieBen. Nadeln aus verd. A., F . 155°. Beim Koehen intensive Car
bonylrk. — Freie Saure, C12H 120 4N2. Aus vorigem m it sd. konz. HC1 (8 Stdn.). Blattchen 
aus W., F. 181—183°. Beim Kochen allmahlich starkę Carbonylrk. — Amid, C12HJ30 3N3. 
Lsg. des Esters in  absol. A. bei 0° m it N H 3 sattigen, im Rohr 24 Stdn. auf 100° erhitzen. 
Nadeln aus W., dann A., F . 216—218°. — 5-Anisalhydantoin-3-essigsdure, C13H 120 5N2. 
Aus VII u. Anisaldehyd wie oben. Gelbliehe Nadelchen aus Eg., F . 275°. Keine Car
bonylrk. — Athylester, C16H jC0 6N2, Nadeln aus absol. A., F. 182—183°. — 5-Anisyl- 
hydantoin-3-essigsdureiithylester, C15H ,R0 6N2. Wie oben. Nadeln aus A., F . 140°. — 
Carbamiddi-a-propionsduredthylesler, Cn H 20O5N2 (nach I., R  =  CH3). In  absol. ath. 
Lsg. von Alaninester unter Kiihlung Toluol-Phosgenlsg. bis zur deutlieli lackmus- 
sauren Rk. eintropfen, nach ca. 2 Stdn. (Eissehrank) absaugen, Alaninesterhydrochlorid 
m it W. entfernen. Nadeln aus W., F . 152°, im Vakuum unzers. sd. Intensive Carbonyl
rk. beim Kochen, Aus der atli. Mutterlauge wurde ein Prod. von gleieher Zus., Nadeln 
aus Bzl. -f- Lg., F. 84—85°, isoliert. — 5-Methylhydantoin-3-v.-propionisdure., C7H 10O4N2 
(II., R  =  CH3). Voriges m it A. +  konz. HC1 kurz kochen, 24 Stdn. stehen lassen, im 
Vakuum verdampfen. Kugelige Krystallaggregate aus wenig W., F . 187—189°. Starkę 
Carbonylrk. — Carbamiddi-a.-isocapronsauredthylester (nach I ., R  =  i-C4H 9). Aus 
Leueinesterhydrochlorid analog VI. Rk.-Gcmiscli ausathern, ath. Lsg. iiber CaCJ2 
trocknen, A. u. Toluol abdest., im Vakuum fraktionieren. Bei der 1. Dest. geht ca. die 
H alfte bei 170—180° (15 mm) iiber, welche Menge sich bei nochmaliger Dest. stark  
vermindert. — 5-Isóbutylhydantoin-3-a.-isocapromauredthylester, Ci5H 260 4N 2 (nach II., 
R  =  i-C4H8). Hauptprod. der wiederholten Dest. des yorigen. K p .12 225—230°, zaher 
Sirup, wl. in  W., sonst U. Deutliche Carbonylrk. nach einigem Kochen. —  Freie Saure, 
C13H 220 4N2. Voriges in A.-konz. HC1 24 Stdn. stehen lassen, im Vakuum verdampfen, 
aus Soda umfallen, in  A. aufnehmen usw. Mikrokrystallin. Pulvcr aus Toluol, S intem  
bei 140°, F. 148°, wl. in W. Carbonylrk. allmahlich. (Helv. chim. Acta 10 [1927]. 
799—815.) L in d e n b a u m .

Ch. Granacher und G. Wolf, Zur Kenntnis der Hypóbromittitraticm von Amino- 
saurederimten. W ahrend G o l d s c h m id t  u . M itarbeiter (C. 1927. II. 2400) beobachtet 
haben, daB die durch NaOBr-Abbau von Dioxopiperazinen erhaltenen Hydantoin- 
deriw . gegen NaOBr bestandig sind, werden die im vorst. Ref. beschriebenen Hydan- 
to inderiw . von NaOBr angegriffen. Es wurde nach den Angaben von GOLDSCHMIDT 
u. St e ig e r w a l d  (C. 1925. II . 1169) gearbeitet. Hydantoin-3-essigsdure yerbraucht 
sehnell stark  2 Moll., 5-Methylhydantoin-3-a-propionsaure ca. 1,4 Moll. NaOBr; dann 
wird der Verbrauch langsamer. Da beide Sauren schon in  W. 11. sind, so kann der 
NaOBr-Verbrauch nicht auf primare Alkalihydrolyse zuriickgefiihrt werden. Aus der 
1. Saure wiirde iibrigens Glycylglycincarbonsaure entstehen (vorst. Ref.), welche nach 
G o l d s c h m id t  gegen NaOBr bestandig ist. Bei der 2. Saure zeigte zudem ein Vers., 
daB eine Lsg. in  0,1-n. NaOH nach halbstd. Stehen dieselbe Titrationskurve liefert. •— 
Das ebenfalls in  W. 11. u. gegen Alkali recht bestandige 2-Methyl-5-athoxyoxazol (K a r r e r  
u. G r a n a c h e r , C. 1924. II. 985) u. die 2-Phenyl-4-benzylglyoxalidcm-(5)-l-essigsaure 
( G r a n a c h e r  u . Ma h l e r , C. 1927. I. 2543) verbrauchen sehnell 2 Moll. NaOBr. — 
Die H ypobrom ittitration kann demnach nicht ais spezif. fiir Dioxopiperazine an- 
gesproehen werden, was jedoch ihre Bedeutung zur Konst.-Aufklarung von Amino- 
saurederiw . nicht schmalert. (Helv. chim. Acta 10 [1927]. 815— 19.) LINDENBAUM.

Ch. Granacher und G. Gulbas, Uber Glyoxalone und Glyoxalidcme. II. (I. vgl. 
Gr a n a c h e r  u . Ma h l e r , C. 1927. I. 2543.) Das 1. c. beschriebene Yerf. wurde auf 
eine Anzahl weiterer Verbb. angewendet u. die bereits erm ittelte Regel bzgl. der Fiihig- 
keit zum GlyoxalonringschluB bestatigt gefunden. — 2-Phenyl-4-benzylimidazolidon-[5), 

C16H 16ON2 (Bezifferung nach nebenst. Formel fiir Imidazolon).
N ------- CHa Nach E r l e n m e y e r  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 33. 2036 [1900])

„ i  i dargestelltes 2-Phenyl-4-benzalimidazolon-(5) in  alkoh. Suspension
a i s  m*t 2,5%ig. Na-Amalgam reduzieren (Wasserbad), dabei m it Eg.

stets sauer halten, im Vakuum stark  einengen, m it W. verd. 
Krystiillchon aus CH3OH +  A., dann A., F . 145—146°, unl. in  W., A. Spaltung durch 
h. n. HC1 liefert Benzaldehyd, Phenylalanin (Blattchen aus W., F . 264°) u. Phenyl- 
alaninamid (Krystallchen aus A., F . 138°, m it Biuretrk.). — a-Benzaminozimtsdure- 
dthylamid, CeII5• C H : C(NH-CO-CgH;;)-CO-NH• C2H 5. Aus Benzalhippureaureazlaeton 
u, N H 2(C,H5) in A. (Wasserbad), m it W. fallen. Aus A., F. 187°. — l-Athyl-2-phenyl-
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4-benzalimidazolon-(5), C18H 10ON2. Durch 1-std. Erhitzen des yorigen im Vakuum auf 
190—200°, in CH30 H  aufnohmen. Schwefelgelbe, griinlich fluorescierende Aggregato 
aus CH3OH, F . 110—112°. Das entspreehende Imidazolidon ist ólig. — ct-Benzamino- 
zimtsaurebenzylamid, C23H 20O2N2. Wie oben m it Benzylamin. Nadelchen aus CH3OH,
F. 173—174°. — l-Benzyl-2-phenyl-4-benzalimidazolon-(5), C23H 18ON2. Aus vorigein 
im Vakuum bei 170—180°. Hellgelbe Nadeln aus Eg., F. 143—144°. — 1,2-Diphenyl-
4--benzalimidazolon-(5), C22H 16ON2. Aus a-Benzaminozimtsaureanilid (E r l e n m e y e r ,
1. c.) im Vakuum bei 220—230°. Strohgelbe Nadeln aus A. oder Eg., F. 180°. — a -Benz- 
aminozimtsaureisoprcypylamid, C19H 200 2N2, Nadelchen aus CH3OH, F . 159—160°. Zer- 
fallfc im Vakuum bei 160—200° wieder in  das Azlacton u. Isopropylamin. — cl-Benz- 
amino-p-methoxyzimtsduremethylamid, C18H 180 3N2. Aus Anisalhippursaureazlaeton u. 
N H 2(CH3). Blattchen aus A., F . 219°. — l-Methyl-2-p-methoxyp]ieiiyl-4-benzaliniid- 
azolon-(5), Ci8H 160 2N2. Aus yorigem bei 210—220°. Sattgelbe Nadeln aus A., F . 163°.
— a.-Benzamino-p-methoxyzimtsdureathylamid, C19H 20O3N2, Nadelchen aus viel A.,
F . 214°. — l-Jithyl-2-p-methoxyphenyl-4-benzalimidazolon-(5), C19H 180 2N2, chromgelbe 
Nadeln aus CH3OH, F . 103°. — a.-Benzamino-p-methoxyzimtsdureanUid, C23H 20O3N2. 
Mit sd. Anilin (ca. 3 Stdn.), dann m it A. verd., Prod. m it A. u. Eg. auskoehen. Nadelchen 
aus Nitrobzl., F . 254°, swl. Ausbeute an Imidazolon sehr gering. — Bis-a-bcnzamino- 
p-methoxyzimtsduredthylendiamid, [CH30  • C6H 4 • C H : C(NH • CO • C„H5) • CO • N H • CH2—]2. 
Mit Athylendiamin in A. Nadelchen aus A., F . 236° unter Gelbfarbung. Die "H20- 
Abspaltung im.Vakuum scheint komplex zu yerlaufen. Isoliert wurden wenig tiefgelbe 
Blattchen (aus Eg.), F . 285—286°, anscheinend entstanden durch einseitige Imid- 
azolonbldg. (Helv. chim. Acta 10 [1927]. 819—26. Ziirich, Univ.) L in d e n b a u m .

Łeslie Marshall Clark, Quatemare Salze in  der Benzselenazolreihe. Das Zink- 
salz des o-Aminoselenophenols liefert m it Ameisensaure Benzselenazól. Das Benzselen- 
azoljodmethylat yerbraucht bei der T itration m it NaOH u. Phenolphthalein 2 Aqui- 
yalente N aO H ; die neutralisierte Lsg. reduziert 1 Aquivalent Jod unter Bldg. einer 
Verb. (C8H 8ONSe)2; dieses Verh. is t analog dem des Benzthiazoljodmethylats durch 
Bldg. der Carbinolbase, Offnung des Heterorings zu o-Formylmethylaminoselenophenol 
u. Osydation dieser Verbb. zum Diselenid [HCO• N(CH3) • C0H 4 • Se— ]2 (I) zu erklaren. — 
Luftoxydation von Benzselenazoljodmethylat in  NH 3-Lsg. liefert Di-o-methylamino- 
diphenyldiselcnid; das NH 3 h a t dio Formylgruppe yon I  abgespalten. — Di-o-amino- 
diphenyldiselenid. Bei der Darst. nach B a u e r  (C. 1913. I. 703) aus o-Aminoseleno- 
phenol wird H 20 ,  zweckmaBig durch K 3Fe(CN)6 ersetzt. — Benzselenazól, C7H 5NSe. 
Aus dem Zinksalz des o-Aminoselenophenols m it wasserfreier Ameisensaure. Schwach 
gelbe Fl., K p .45 1 54°. Der Geruch ist dem des Benzthiazols sehr ahnlich. — Jodmethylat, 
C8H 8NJSe. Ganz schwach gelbe Nadeln aus A., F . 188—189°. M&thylopikrat, CsH sNSe- 
C6H 20 7N3, F. 173°. — Di-o-formylmethylaminodiphenyldiselenid, C,0H 16O,N2Se2 (I). Aus 
Benzselenazoljodmethylat in  W. beim Neutralisieren m it NaOH u. Oxydieren mit 
K3F(CN)e oder Jod. Prismen aus Bzl. durch PAe., F . 104°. —  Di-o-melhylaminodiphenyl- 
diselenid, CI4H 16N 2Se2. Boim męhrstiindigen Stehen einer Lsg. des Jodm ethylats in 
verd. wss. NH3. Tafelchen aus A., F . 89°. Benzoylverb. (F. 170°) s. u. — 1-Phenyl- 
benzselenazoljodmethylat, C14H 12NJSe. Aus den Komponenten bei 100°. Goldgelbe 
Nadeln aus A., F . 211—212° (Zers.).— l-Phenylbenzselenazol-c)i\oxo-ę\aXmsA,, (C13H9NSe)2- 
H 2PtCl6. Gelbliehbraune Nadeln. —  Di-o-benzoylmethylaminodiphenyldiselenid, C28H 24 • 
0 2N2Se2. Aus 1 -Phenylbenzselenazoljodmethylat durch Titration der m it NaOH neu- 
tralisierten Lsg. m it Jod. Nadeln aus A., F . 170°. — Di-o-formylaminodiphenyldiselenid, 
C'i4H 120 2N2Se2. Ais Nebenprod. bei der Formylierung von o-Aminoselenophenol. 
Schwach gelbe Nadeln, F. 174°. — Benzselenazól entsteht auch durch Red. von Di-
o-formylaminodiphenyldiselenid m it SnCl2 u. HC1. — Bei der Einw. yon Phenylliydrazin 
auf Di-o-formylaminodiphenyldiselenid entsteht a -Formylphenylhydrazin, F . 144°. — 
Zur Best. von Selen in  organ. Verbb. zers. man diese m it 50 ccm 8%ig. KM n04-Lsg. 
u. 10 ccm konz. H N 03, dam pft auf dem Wasserbad zur Trockne, fiigt 10 ccm KM n04- 
Lsg. u. 5 ccm H N 0 3 z u ,  dam pft nochmals ein ,kocht den Riickstand m it 80 ccm konz. 
HC1, bis Cl u. H N 0 3 entfernt sind, yerd. u. bestimmt Se durch Red. m it S 0 2. (Journ. 
chem. Soc., London 1927. 2805—09. Teddington.) OSTERTAG.

G. Charrier und G. B. Crippa, Polynucleare 1,2,3-Triazole und ihre Oxydations- 
produkte . Versuche unter M itarbeit von C. Pagani, E. Rovida und C. Azimonti. 
(Vgl. C. 1926. n .  582.) Das 4,4' - B is - [4",5"ĄnapMho - - 1",2'',3"- triazolyl-2"]- 
diphenyl (I), F . 317°, yon M. P. S c h m id t  u .  H a g e n b o c k e r  (C. 1922. I. 38) liefert 
beim Kochen m it Acetanhydrid u. Chromsaurc in  Eg. 4,4'-Bis-\4",5"-({naphlho-
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chinono-3'" ,4 " '\- 1",2",3"-lriazolyl-2"]-dip]i6nyl, C32H 160 4N6 (II), orangegelbo 
Nadelchen aus Nitrobenzol, F. 390° (Zers.), unl. in A., Eg., Bzl., swl. in sd. Nitrobenzol 
u. Chinolin. Liefert m it Phenylhydrazin in sd. Eg. 4,4'-Bis-[4",5"-(3"'-benzolazo- 
4"’ - oxynaphtho -1"',2 '") -1",2",3"-Iriazólyl-2"]- diphenyl, C44H 280 ,N 10 (III), granat- 
rote Krystalle aus viel Eg., F . 306°, unl. in  den meistcn Losungsmm., swl. in  sd. Eg. u. 
Nitrobenzol. — Mit o-Phenylendiamin bildet II  ein Diplienazin . der Formel IV, 
Cj.,H21N10, gelbe Nadelchen nach Auskochen des Roliprod. m it Nitrobenzol, Eg. u. A. 
Schmilzt nicht bis 435°, unl. in  allen Losungsmm. — Oxydation von I  bzw. I I  m it alkal. 
KM n04-Lsg. liefert eine Tetracarbonsaure, das 4,4'-Bis-[4"-(2'"-carboxyplienyl)-5"- 
carboxy-l",2",3"-triazólyl-2"]-diphenyl, C32H 20O3N6 (V), aus dem Na-Salz gefallt 
weiBes Pulver, F. 330°. Zersetzt Carbonate lebhaft, ró te t stark  Lackmus. —  Das aus 
j?-Anthrachinonazo-/?-naphthyIamin (F. 270°) m it Nitrobenzol u. Cu-Pulver hergestellte

N, ,N-<;
N

> '
III

I ^ J - N :N - C 0H 6 
C-OH

Krystalle aus Bzl., F . 305°) liefert m it Chrom- 
saure in  Eg. u. Acetanhydrid 2-N-ji-Anihra- 
chinonyl-a.,p-naphthotriazolchinon, C2.iH110 4N 1 
(VI), gelbes Pulver aus Nitrobenzol, F . 350“ 
(Zers.), swl,, alkal. Na-Hydrosulfitlsg. gibt 
Violettfarbung, die Baumwolle orangegelb 
substantiv anfarbt. — Rk. von Fluorendiazo- 
niumsulfat-2  m it ^-Naphthylamin liefert 
a - Fluoren - 2 - azo-/?-naphthylamin, C23H 1VN3, 

orangerote Blattchen aus Pyridinlsg., braunen sieh bei 360° unter Zers. Dehydrierung 
m it Cu in  Chinolin ergibt 2-N-2'-Fluorenyl-ai,p-naplitholriazól, C23H 15N3, Blattchen, die 
bis 360° nicht schmelzen. Oxydation m it C r03 in  Eg.-Acetanhydrid fiihrt zu 2-N-2- 
Fluorenonyl-<x,p-7iaphthotriazoldichinmi, C23H 90 5N3 (VII), dunkelorangerot, schmilzt 
nicht bis 360°. (Gazz. chim. Ita l. 57 [1927], 749—54.) B e h r l e .

G. Charrier und M. Gallotti, Beilrag zur Kenntnis der 2-N-Aryl-a.,p-naphtho- 
1,2,3-lriazole. Versuche unter M itarbeit von J . M. Casalotto, L. Masciadri und 
E. Greppi. 2-N-p-Aminophenyl-a,[l-naphtholriazol vom F. 200° (Herst. vgl. C. 1924. 
I . 2362) liefert durch Versetzen des m it N aN 03 u. H 2S 04 erhaltenen Diazoniumsulfats (I) 
m it K J  2-N-p-Jodphenyl-ot.,f}-Jiaplitholriazol, C16H 10N3J , weiBe Nadeln aus A., F. 218°. 
Gibt m it Mg in A. ein lósliches Organo-Mg-Deriy. — p-[a.,p-Naphtlwtriazólo-2\benzól- 
diazoniumsulfat (I), gelbe Blattchen aus Eg., F . 142° (Zers.). Gibt beim Koclien m it A. 
2-A-Phenyl- a,p-naphthotriazol, F . 107—108°, u. beim Erwarmen m it verd. H 2S 0 4 
2-N-p-Oxyphenyl-ix,fl-naphlhotriazol, weiBe Nadeln aus Eg., F . 199°. — Rk. des Diazo- 
niumsalzes I  mit K-Arsenit nach B a r t  liefert in der Hauptsacho 2-N-Phenyl-a,/?- 
naphthotriazol neben wenig unreiner p-[u,p-Naphi}iotriazolo-2]-phenylarsinsaure,
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C16H 120 3N,AS, die sieli beim Erhitzen unter Zers. brdunt, ohne zu schmelzen. — 4-Nitro- 
1 -naphthylamin, F . 191°, ergibt m it C,jH5N 2C1 l-Amino-2-henzolazo-4-nitronapht}ialin, 
C16H 120 2N4, rote Nadelehen aus Xylol, F . 226°, swl. in A. — Dehydrierung m it Cu-

Pulyer in  sd. Nitrobenzol fiihrt zu 4-Nitro-2-N-phenyl-a,P-naphthotriazol, CinH 10O2N4 (II), 
aus Bzl., dann aus Chlf. gelbe Nadeln, F . 191°, unl. in k. A., swl. in  A., 11. in Eg. (Gazz. 
chim. Ita l. 57 [1927]. 754—60. Payia, Siena.) B e h r l e .

G. Charrier und A. Moggi, Uber die Oxydation von cyclischen Kohlenwasser- 
stoffen m it Wasserstoffperoxyd in  essigsaurer Losung. Entsprechend dem Reaktions- 
mechanismus der Oxydation von o-Chinonen m it alkal. KMnO,-Lsg. ( C h a r r i e r  u. 
B e r r e t t a ,  C. 1925. I. 1290) zeigt sich, da!3 nur solche KW-stoffe mit' H 20 2 in Eg.
o-Chinone geben, die die Briieke —C H : C H — in den Bedingungen des Phenanthren- 
typus entlialten.

V e r s u e h e  (m it C. Ferri). Benzol wird durch Perliydrol in etwa der'10-fachen 
Menge Eg. nach 60-std. Kochen unter RiiekfluD in ein harziges gelbbraunes Prod. iiber- 
gefiihrt, wobei auch C02 u. H 20  entstehen, letztere ais Zers.-Prodd. der intermediar 
gebildeten Oxalsaure, die im  Gegensatz zu L e e d s  (Ber. D tseh. chem. Ges. 14 [1881]. 
975. 1382; Journ. chem. Soc., London 42 [1882]. 502) n icht isoliert werden konnte. — 
Naphthalin lieferte bei 60-std. Kochen m it Perhydrol in  Eg. Phthalsaure, Acenaphthen 
das Acenaphthencliinon u. Naphthalsaure. — Plienanthren ergab nach 16 Stdn. Phen- 
anthrenchinon, das unter den Rk.-Bedingungen (vgl. C. 1925. I. 1291) in Diphensiiure 
iiberging. —  2-N-Phenyl-a,,fi-naphthotriazollieferte die o-[2-Phenyl-5-carboxytriazolyl-4]- 
benzoesaure vom F. 242°, wahrend im Gegensatz dazu Antliracen in  Anthrachinon 
iiberging. (Gazz. chim. Ita l. 57 [1927], 736—41.) B e h r l e .

G. Charrier und G. B. Crippa, Einwirhung des ]Vasserstoffperoxyds und der 
unterchlorigen Saure auf Antliracen. Vcrsuche un ter M itarbeit yon E. Saraga. An- 
tliraccn in  Eg. wird von H 20 2 beim Erhitzen bis zur vollstandigen Lsg. oxydiert zu 
Anthrachinon u. sehr wenig Dianthron-9,9', C28H 18O20. Grofiere Ausbeuten an Dianthron 
werden erhalten, wenn man Anthracen in  Eg. m it Perhydrol M e r c k  versetzt, eine 
Zeitlang schiittelt, u. dann dem direkten Sonnenlicht aussetzt, worauf sich nach 
ca. 60 Stdn. kein H 20 2 mehr yorfindet. Die Rk. geht iiber das hypothet. 9,10-Dioxy- 
9,10-dihydroanthracen oder vielleicht auch uber das im  Licht aus Anthracen ent- 
stehende Dianthracen. — Gibt man eine m ittels gelbem HgO u. Cl2 bereitete wss. Lsg. 
■von HOC1 zu einer Suspcnsion von Anthracen in  W. u. schiittelt, so verwandelt sich 
das Anthracen bald in einen chlorhaltigen amorphen flockigen gelben Kórper, der sehr 
unscharf bei 180—185° schmilzt, 11. beim Kochen in  den meisten organ. Lósungsmm., 
wahrscheinlich cin Gemisch chlorierter Prodd. Auskochen m it A. (8—10’Stdn.) liiCt 
den Dianthranolather, C28H 180 3 =  [(9)HO-CI4H 8(10)]20 , gelbes Pulver, F ." zwischen 
235 u. 245°, zuriick. Diese Rk. geht wohl iiber das 9-Oxy-10-chlor-9,10-diliydroanthracen 
u. 9-Oxy-10-chloranthracen, die beide nicht isoliert wurden. (Gazz. chim. Ital. 57 
[1927], 741—48. Pavia, Siena.) B e h r i . e .

Wilson Baker, 7-Oxy-3-phenylcumarin. Beim Vers., 3-Phcnylchromono durch 
Kondensation von a-Formylphenylessigester m it Resorcin oder Phloroglucin dar- 
zustellen, wurde aus Resorcin m it P 20 5 nur das bereits bekannte 7-Oxy-3-phenyl- 
cumarin gewonnen (Prismen aus A., F . 207—208°, Acetylderiv. F . 184—185°, Methyl- 
ather, F . 124°; alle Verbb. geben m it H 2S 04 gelbe, blaugriin fluorescierende Lsgg.). — 
Phloroglucin g ibt eine Substanz von Phenolcharakter, dereń Zus. nichtjsichcr feststeht; 
sie ist m it 5,7-Dioxy-3-phenylcumarin nicht ident., schwachgelbe Prism en aus A., 
F. 308—310° (Zers.); g ibt gelbe FeCl3-Rk., die hellgelbe Lsg. in  H 2S 04 zeigt ebenso 
wie die des Acetylderiv. (Nadeln aus Essigsaure, F . 255—256°) keine Fluorescenz. — 
Nach J a c o b s o n  u. G h o s h  (C. 1915. I I .  744. 1916. I I .  93) en tsteht aus a-Formyl- 
phenylessigcster u. Resorcin in  Ggw. von Essigsaure oder ZnCl2 oder aus Formyl- 
phenylacetonitril u. Resorcin in  Ggw. yon P0C13 eine Verb.',yom F. 131°, welche 
diese Vff. ais 7-Oxy-3-phenylchromon bcsclireiben. Wiederholung der Verss. ergab
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jcdoch das 7-Oxy-3-phenylcumarin, F . 207—208°. Die Bldg. des Prod. vom F. 131° 
is t wahrscheinlich auf Verwechslung eines Ausgangsmaterials zuriickzufuhren. (Journ. 
chem. Soc., London 1927. 2898—99. Manchester, XJniv.) O s t e r t a g .

A. Tschitschibabin und A. Kirssanow, Nilramineder Pyridinreihe: fi-Nitramino- 
pyridin. Friihere Unterss. yon T s c h i ts c h ib a b in  u .  M itarbeitern hatten  ergeben, 
daB a-Pyridylnitram in u. seine Homologen viel bestandiger sind wie die entsprechenden 
Benzolderiw ., indem sie erst durch h. konz. H 2SO,, — einzelne auch dann nicht — zu 
Aminonitropyridinen isomerisiert werden. Ahnlich bestandig is t y-Pyridylnitramin 
(K o n ig s u .  Mitarbeiter, C. 1924. II. 977. 978). Es war daher von Interesse, auch die 
/?-Verb. kennen zu lernen, weil /?-Aminopyridin den aromat. Aminen am nachsten steht. 
Wider Erwartcn zeigte sich, daB fi-Pyridylnitramin  (I.) yon w. konz. H 2S 04 iiberhaupt 
nicht isomerisiert u. bei starkerem Erwarmen in  N20  u. p-Oxypyridin  gespalten wird. 
Diese Spaltung erfolgt iibrigens auch — neben der Isomerisierung — bei den Nitr- 
aminen der a-Reihe (vgl. dazu R a th  u. P ra n g e ,  C. 1925. I I . 656) u. laBt sich auch m it 
Acetanhydrid bewirken. I., dessen Konst. auch durch Red. zu fl-Pyridylhydrazin be- 
wiesen wurde, ist eine ebenso starko Saure wie dio Nitram ine der a-Reihe. Es liefert
ein Melhylderiv., dessen Eigg. am besten durch die betainartige Formel II. erklart
werden.

Y e r s u c h e .  fl-Aminopyridin. Durch trockene Dest. der /?-Aminopicolinsiiure 
(diese nach SUCHARDA, C. 1926. I. 117). — (i-Pyridylnitramin , C5H 50 2N3 (I.). Yoriges 

_T _ , T __ _ in  w. konz. H 2S04 losen, unter Riihren auf
•NH • r\ 0 2 f i l  | :N : O —2° kiihlen, breiige M. auf einmal m it

I ' J geringem Tjberschufi yon H N 0 3 (D. 1,5)
OfT O yersetzen, ohne Kiihlung bis zur Lsg.

3 ’ riihren, auf Eis gieBen, m it W. angeriihrtes
BaCO;l zugeben, kochen, F iltra t m it Kohle entfarben, im Vakuum einengen, Ba-Salz 
in  sd. W. m it Eg. zerlegen. Nadeln aus W ., Zers. bei 170—175°, wl. in k., 11. in  h. W. 
(lackmussauer, kongoneutral), fast unl. in  Bzl., 11. in  Alkalien, verd. Mineralsauren, 
unl. in  verd. Essigsaure. Mit Phenolphthalein genau titrierbar. Sulfat 11. in  h. W. 
K-, Na- u. Ba-Sake, Nadeln, yerpuffen beim Erhitzen stark, ebenso I. selbst m it konz. 
H 2S 04. — fi-Oxypyridin. 1. In  la. Eg.-Lsg. von I. Gemiseh yon Eg. u. Acetanhydrid 
eintropfen (Entw. von N 20), eindampfen, m it NaOH kochen, neutralisieren, m it Soda 
iibersattigen, yerdampfen, m it Bzl. extrahieren. 2. I. bei 0° in konz. H 2S 04 eintragen, 
auf 60° erwarmen, auf Eis gieBen. F . 124°. —  Melhylbetain des (j-Pyridylisoniiramins, 
C(,H702N3 (II.). Aus I. m it (CH3)2S 0 4 u. Soda (Wasserbad), m it Kohle entfarben, m it 
K 2C03 sattigen. Nadeln aus A., F. 189°, 11. in  W. (neutral), wl. in  k. A., CH3OH, 
fast unl. in  A., Bzl., in  der Flamme yerpuffend. — Reduziert man I. m it Zinkstaub 
in yerd. NaOH bei 0—2° (dabei starker N H 3-Geruch), a thert aus u. dest. den A.- 
Riickstand im Yakuum, so setzt das Destillat, welches ammoniakal. Ag-Lsg. re
duziert, reichlich (i-Arninopyridin ab. Der sirupose Rest g ib t m it Benzaldehyd in 
Eg. etwas Benzaldehyd-fi-pyridylhydrazon, C12H UN3, mkr. Nadeln aus W., F . 163 
bis 165°. — a-Pyridylnitram in liefert, m it Acetanhydrid in  Eg. wie oben behandelt, 
N„O u. 60% a -Pyridon. Bei der in  der friiheren Weise yorgenommenen Isomeri- 
sierung entsteht ein Gemiseh von a,/3'- u. a.,p-Aminonilropyridin u. nur sehr wenig 
a-Pyridon. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2433—38.) LlNDENBAUM.

Arthur Leslie Wilkie und Brian Duncan Shaw, Reinigung von Pyridin und 
a-Picolin durch fraktionierte Destillation. Das besto Verf. zur Reingewinnung von 
Pyridin  u. a-Picolin scheint das yon H e a p ,  JONES u. SPEAKMAN (C. 1922. I. 1409) 
zu sein. Aber die Ausbeuten sind gering. Vf. trocknet rohes Pyridin (Kp. 90—140°) 
iiber festes NaOH, dann durch Kochen iiber C2Ca u. fraktioniert in  einem besonderen, 
m it DuFTON-Kolonnen yersehenen App. (genaue Beschreibung m it Abbild. im Ori- 
ginal). Zweimalige Dest. geniigt bereits, um  absol. reines Pyridin (Kp.-60115,3°,
D .254 0,9778) u. a-Picolin (Kp. 128—128,6°, D .254 0,9401) zu erhaltcn. 500 ccm des ur- 
spriinglichen Gemisches lieferten iiber 270 ccm reines Pyridin. Priifung auf Reinlieit 
durch yóllige tlberfuhrung in  die Jodm ethylate. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. 
T. 469—71. Nottingham, Uniy.) LlNDENBAUM.

H. Rupe und Leon Stern, Beitrdge zur Kenntnis der kalalyłischen Reduktion der 
Nitrile. 1. N c u e  D e r iy y . d e s  a - C a m p h o m e th y la m in s .  Das Verf. von R u p e  
ii. HoDEL (C., 1925. I. 497) zur Darst. yon a -Camphomethylamin (I) wurde wie folgt 
yerbessert: Aus der nach der Dampfdest. erhaltenen ath. Lsg. des Hydrierungsprod.
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A. verjagen, Ol m it ca. 15°/nig. HCI 1 Stde. kochen, ausathern, saure Lsg. vcrdampfen, 
Riickstand m it W. u. NaÓH zerlegen, Ol in  A. aufnehmen, nach Trocknen HCI ein- 
leiten. Ausbeute: 12 g Hydrochlorid aus 30 g cc-Cyancampher. — Omlal. Mit alkoli. 
Oxalsaure. Aus A., F. 154°, sil. in  W. — Benzoylderiv., C1SH 230,N . In  Pyridin. 
Mkr. Krystalle aus Bzn., F . 82°, sil. in  A. — Acelylderiy., C13H 2ł0 2N, Blattchen aus
Bzn., F. 84°, U. in  A. — Harnstoffderiy., Ó8H 14 • CO • CH ■ CH, ■ NH • CO • N H 2. Aus 
verd. HCl-Lsg. von I  u. K-Cyanat (Wasserbad). Mkr. Krystallchen aus W., F. 145°. —

i ^ '
N-Dimethyl-tz-aimpliomethylaminhydrochlorid, CsH h -CO- CH-CH2-N(CH3)2,HC1. In  
ath . Lsg. von I  unter Kuhlung 1 Mol. CH3J  tropfen, dann verd. NaOH zugeben, in 
die getrocknete ath . Lsg. HCI einleiten. Mkr. Nadelchen aus A., F. 165° nach Braunung 
bei 150°. Freie Base ólig, auch im Vakuum nicht destillierbar.

2. K a ta ly t .  R e d . d es  a , / i - D ip h e n y l - / ) - p h e n a c y lp r o p io n i t r i l s .  Diescs 
N itril wurde nach K o h l e r  u . A l l e n  (C. 19 2 4 . II. 1098) dargestellt. Durch 
fraktionierte Krystallisation aus A. wurde zuerst das Isomere von F. 118° (ca. 70%)i 
darauf aus CH3OH das Isomere von F. 109° (ca. 30%) erhalten. Vff. haben nun das 
Verh. beider Nitrile bei der Hydrierung untersucht, welche in  Essigester-A.-W. in 
Ggw. von Ni-Katalysator yorgenommen wurde. Beide N itrile nehmen 80% von
2 H 2 auf u. liefern ais Endprod. dasselbe Piperidinderiv. H I. Bei der Hydrierung 
muB demnach das eine N itril in das andere umgelagert u. dann erst reduziert werden. 
Beide Nitrile werden zu .75%  hydriert, u. die restlichen 25%, welche n icht weiter 
hydriert werden, bestehcn in  beiden Fallcn aus dem N itril 118°. Letzteres besitzt 
also offenbar die fiir die Ringbldg. giinstige Konfiguration I., wiihrend N itril 109° (H.)

C8H6-CH-CH.2-CO-C0H5 CaH6 • CH • CH, • CO • C6H5 C.H.-CII-CHj-CHC.H,
C0H 5-ĆH-CN I. CN-ÓII-C 0H 6 II. C0HS-CH-CH2.Ń H  III.

vermutlich zuerst in  I. umgelagert wird. F ur die Hydrierung is t demnach eine Tren- 
nung der beiden N itrile unnotig. Die Bldg. von I II . is t so zu erklaren, daB CN zu 
CH2-NH , reduziert wird, darauf Ringbldg. unter H 20-Abspaltung e in tritt u. nun 
die entstandene Doppelbindung ebenfalls hydriert wird. — 2,4,5-Triphenylpiperidin, 
C23H 23N (HI.). Aus dcm Hydrochlorid m it NH 4OH oder Soda. Nadelbiischel aus 
A., F. 72°, unl. in  W. Hydrochlorid, C23H ,4NC1, Nadelbiischcl aus A., Krystallpulver 
aus Bzl., 1. in  h. W., unl. in  A. — Phenylihiohanistoffderw., C30H 2SN?S, mkr. Nadeln 
aus A., F . 165°. — Niłrosa?iiin, C23H 22ON2. In  Essigsaure +  etwas HCI bei 50°, aus
athern. Hellgelbe Nadeln aus A., F . 153°. —- Be.nzoylde.riv., C^H^ON. In  Pyridin 
bei 100°. Krystalle aus A. +  W., dann A., F. 155°. — N-Athylderiv., C25H 2;N. Mit 
C2H5J  u . festem KOH (Rohr, 120°, 18 Stdn. unter Schutteln). Prismen aus A., 
F. 121°. Pikral, C3jH.i0OTN 1, gelb, krystallin. aus alkoh. Lsg., F. 181°. - ^  N-Methyl- 
deriv., C24H 25N, Nadeln, F . 141°. — Jodmethylat, C25H 28N J. Bei ca. 100° (1 Tag). 
Gelbliche Nadeln aus A. (Helv. chim. Acta io  [1927]. 859—66. Ba-sel, Uniy.) Lb.

Frances Mary Hamer, Eine allgemeine Methode fiir  die Darstellung ton Carbo- 
cyaninfarbsloffen. Vf. schlagt fiir die Cyaninfarbstoffe aus Benzthiazolderiw ., Benz- 
oxazolderiw. u. Indoleninderiw . die Bezeichnungen Thiocarbocyanine, Ozacarbócyanine 
u. iTidocyanine vor. — Nach dem Rk.-Verlauf bei der Bldg. von Pinocyanol aus Chin- 
aldinjodathylat u. Orthoameisensaureester, wobei H J  frei wird, is t anzunehmen, daB 
die Kondensation durch Anwendung eines bas. Losungsm. begunstigt wird. Verss. 
mit Pyridin bestatigten dies. Das Pyridin muB sorgfaltig getrocknet sein; zweckmaBig 
wird die 4-fache berechnete Menge an Orthoameisensaureester angewandt. Das Verf. 
liefert gute Ausbeuten, bei 2,2'-Carbocyaninen 70—79%, bei 4,4'-Carbocyaninen 36 
bis 43%, bei Thioearbocyaninen 79—83%, bei Osacarbocyaninen ca. 40% u. bei 
Indocarbocyaninen ca. 70%. ■— Absorptionsspektren u. sensibilisierende Wirkgg. der 
Praparate wurden von O. F. B l o c h  untersucht. Wegen Einzelheiten sei auf das 
Original verwiesen. Die angegebenen Ausbeuten beziehen sich auf g e r e i n i g t e  
Prodd, [l,l'-Didthyl-2,2'-carbocyaninjodid, C ^H jjN jJ. Aus Chinaldinjodathylat, O.-A. 
( =  Orthoameisensaureester)] u. iiber BaO getrocknetem Pyridin. Krystalle aus verd. 
A., Ausbeute 70%. — 2,6-Dimethylchinolinjodallylat, Cu H łeN J. Aus dem Komponenten 
bei 100°. Gelbe Krystalle aus A., F . 198—199“ (Zers.). Daraus m it O.-A. in Pyridin 
2,6-Dimethyl-l,l'-diallyl-2,2'-carbocyaninjodid, C29H 29N 2J . Krystalle aus Methanol. Aus
beute 71%. — Das entsprechende Bromid, C29H 29N2Br (Krystalle aus Methanol) wurde 
mit 79%ig. Ausbeute durch Einw. von O.-A. u. Pyridin auf 2,6-Dimełhylchinolińbrom- 
allylat, C14H J6NBr [Krystalle aus absol. A., F. 214—215° (Zers.)] erhalten. — .1,1'-
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Dimethyl-4,4'-carbocyaninjodid, C23H 21N2J . Aus Lepidinjodinethylat u. O.-A. in  Pyridin. 
Leuchtend griine K rystalle aus Methanol, F. 290—295°. Ausbeute 38%. — 
athyl-4,4'-carbocyaninjodid (Kryptocyanin), C^H^N-jJ. Aus Lepidinjodathylat u. O.-A. 
in Pyridin. Krystalle aus A., Ausbeute 42%- — Daneben entsteht Neocyaninjodid, 
Krystalle aus A., F . 286° (Zers.). — Lepidinjodallylat, Ci3H 14N J. Krystalle aus A. 
Daraus m it O.-A. in  Pyridin l,l'-Diallyl-4,4'-carbocyaninjodid, C27H 25N 2 J , griine Krystalle 
aus Methanol, zers. sich von ca. 150° an, sowie beim langeren Koehen m it Methanol.

2 ,2 '-Dimethylthiocarbocyaninjodid, C19H I7N2JS 2. Aus 1-Methylbenzthiazoljod- 
m ethylat m it O.-A. u. Pyridin. Krystalle aus verd. A., F . ca. 280° (Zers.). Bei Darst. 
m it O.-A. u. Acetanhydrid betriigt die Ausbeute 9% . — 2,2'-DidihyUMocarbocyanin- 
jodid, C21H 21N2JS 2. Aus 1-Methylbenzthiazoljodathylat. Krystalle aus Methanol.
F . 264— 265° (Zers.). — 1-Methylbenztliiazolbromallylat, Cn H 12NBrS. F ast farblose 
Krystalle. F. 202° (Zers.). Daraus m it O.-A. 2,2'-DiallyltMocarbocyaninbromid, C23H 21- 
N2BrS2. Purpurfarbige Krystalle aus Methanol, F . ca. 260° (Zers.). Ausbeute 79%. —
l-Methylbenzoxazol konnte aus o-Aminophenol u. A thylacetat nach N ie m e n t o w s k i  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 0 . 3062 [1897]) nicht erhalten werden u. wurde nach L a d e n - 
BURG (Ber. Dtseh. chem. Ges. 9 1524 [1876]) dargestellt. Jodmethylat, C9H 10ONJ. 
Krystalle aus absol. A., F . 196° (Zers.). Daraus m it O.-A. u. Pyridin 2,2'-Dimetliyloxa- 
carbocyaninjodid, C19H 170 2N 2J. Krystalle aus absol. A., F . 275— 277° (Zers.). Ausbeute 
40% (geringer ais bei Acetanhydrid ais Losungsm.). — l-Melhylbenzoxazoljodathylat, 
Cj0H ,2ONJ. Krystalle aus absol. A., F . 195—197° (Zers.). Gibt m it O.-A. u. Pyridin 
2,2'-Dialhyloxacarbocyaninjodi-l, C21H 210 2N2J . Rote Krystalle m it blauem Reflex aus 
Pyridin, F . 277—279° (Zers.). Ausbeute 57%. — 1,3,3-1',3',3'-Hexamethylindocarbo- 
cyaninjodid, C26H 29N2J . Aus Trimethylindoleninjodmethylat u. O.-A. in  Py. Krystalli- 
siert gut aus m it H J  yersetztem A. oder verd. A., Jodgeh. zu niedrig. F . ca. 228° (Zers.). 
Ausbeute 66%  (ebenso m it Acetanhydrid). — 3,3,3’ ,3' -Tetramelhyl-1,1'-didthrjlindo- 
carbocyaninjodid, C27H 3.,N'2J . Aus Trimethylindoleninjodathylat [C13H 18N J, Krystalle 
aus A., F. 224° (Zers.)] m it O.-A. u. Pyridin. Pleochroit., olivgriine u. stahlblaue 
Krystalle aus m it H J  versetztem A., Ausbeute 75%. F. 260—263° (Zers.); bei 204—210° 
erfolgt bei rasehem Erhitzen Erweichen, bei langsamem Erhitzen Schmelzen u. Wieder- 
crstarren. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 7 . 2796—2804. Research Lab. Ilford, E.) Og .

Alfred Pongratz, Untersuchungen iiber Perylen und seine. Derivate. XV. Mitt. 
(XIV. vgl. C. 1 9 2 7 . II . 2673.) Die Behandlung des Perylen-3,9-dinilrils (I) m it uber

schussiger konz. H 2SO.j auf sd. W .-Bad (ca. 2 Stdn.) ergibt 
unter vollstandiger Verseifung bloB einer CN-Gruppe eine 
N  u. S enthaltende Verb., die ais Perylen-3-a.nliydrocarbon- 
saure-4-sidfimid-9-carbonsaure (II) erkannt wurde. Analog 
liefert die Perylen-3,9-dicarbonsaure ein Perylen-3,9-dicarbon- 
saure-4-sulfonsdureanhydrid (nach H, E rsatz von N H  durch O), 
das nicht in das Im id II iiberfuhrbar war. — Im  Hinblick 
auf das im F. P. 612 338 (vgl. C. 1 9 2 7 . I. 1377) beschriebenc 
Verf. der D arst. von Kiipenfarbstoffen durch Behandlung 
von Perylendiketoncn m it H 2S 0 4 u. M ii02 wird auf ahnlieho 
Verss. Yor Erscheinen dieser Patentschrift hingewiesen. —
3,9-Perylendicarboiisdure. Verbesserte Darst. durch 8-std. 
E rhitzen von 1 Teil I  m it 10 Teilen einer 15%ig. methyl- 

alkoh. Lsg. von KOH unter Druck auf 200—210°. — Perylen-3-anhydrocarbonsdure-
4-sulfimid-9-carbo?isdure, C22H 10O5NS (H). K rystallisation der m it konz. H 2S 0 4 u. 
W. gewaschenen Verb. aus der 200-fachen Menge Nitrobzl. (2-mal). Tiefrote Nadehi, 
ziemlich gut 1. m it oranger Farbę u. gelbgriiner Fluorescenz in A., Eg. u. Aceton, 
1. in W. u. Alkalien, wl. in  Bzl. u. Homologen m it gelber Farbę u. griiner Fluorescenz; 
konz. H 2S 04 lóst m it orangerotcr Farbę u. Fluorescenz. F arb t Wolle u. Seide aus 
wss. u. scliwaeh saurer Lsg. gelb an. — Perylen-3,9-dicarbonsdure-4-sitlfonsdurc- 
anhydrid, C22H 10O6S. Rote Nadeln, wl. in  A., Aceton, Eg. u. Xylol, sonst wie II. — 
Oxyisoviolanthron, C24H 160 3. Erwarmen von 1  g Dibenzoylperylen in  50 g konz. 
H 2S04 (60°) unter allmahlichcr Zugabe (1—1,5 Stdn.) von 1 g M n02. Die rotviolcttc 
W.-Fallung wird aus 500 ccm l% ig . NaOH u. 6 g H ydrosulfit (-{- etwas A.) am W.- 
Bad umgekiipt u. der Farbstoff im F iltra t m it L uft ausgeblasen. Nach Umlósung 
aus konz. H 2S 0 4 wird er m it Nitrobzl. cxtrahiert. Die griine Lsg. in  konz. H 2S04 
geht m it W. nach Violettblau, ebenso wird Baumwolle angefarbt. (Monatsh. Chem.
48  [1927]. 639—43. Graz, UniY.) H e r z o g .

COOH
i
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Emil Abderłialden und Wilhelm Koppel, Studien uber das Verhalten von Poly
peptiden und von Deritaten von solchen gegeniiber verdunntem Alkali bzw. verdiinnter 
Saure. IV. Mitt. Yersuche mit Polypeptiden, an dereń Aufbau l-Cystin beteiligt ist. 
(III. ygl. C. 1928. I. 74.) Wss. Lsgg. von Diglycyl-l-cystin, Di-dl-leucyl-l-cystin 
u. Diglycyl-di-dl-leucyl-l-cystin zeigen bei Zimmertemp. u. 37° unter der Einw. von 
n. u. Y2-n. HC1 keine Zunahme des Amino-N. n. NaOH u. x/2-n. NaOH hydrolysierten 
dagegen sowohl bei 17 wie bei 37° alle Polypeptide, an dereń Aufbau Glykokoll be
teiligt war, wahrend Dilcucylcystin in  der gleiehen Zeit keine Anderung aufwies. Dio 
Hydrolyse des Diglycyl-di-dl-leucyl-1-oystins blieb stehen, nachdem durch Abspaltung 
der Glyeylkomponenten das Tripeptid Dileucyl-l-cystin entstanden war. Die Spalt- 
barkeit von Polypeptiden durch verd. Alkali wird also durch die Anwesenheit des 
Glycylrestes erleichtert. (Ztschr. physiol. Chem. 170 [1927]. 226— 30. Halle a. S., 
Univ.) G u g g e n h e im .

Hans Kaiser, t)ber Saponinę und ihre Bedeutung. Eingehonde Ausfiihrungen 
iiber Saponinę. Literaturangabe. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 67 [1927]. 793—95. 
S tuttgart.) L. J o s e f h y .

Claude Rimington, Ber Phosphor des Caseinogens. I. Isolierung eines phosphor- 
haltigen Peptons aus tryptischen Verdauungsprodukten des Caseinogens. Aus den bei 
tryp t. Verdauung von Caseinogen erhaltenen Prodd. wurde ein phosphorhaltiges Pepton 
C3,H 62 033N8P3 isoliert, dessen Menge etwa 50% des organ. P  des Verdauungsgemisches 
entspricht. Diese Substanz w ird ais Phosphopepton bezeichnet. Mol.-Gew. 1254, 
[oc]MM»  = —80,53°. Das Phosphopepton, welches sich ais neunbas. Saure erweist, liefert 
ein Cu- u. Ba-Salz sowie eine Brucinverb. ł /9 des N  liegt in Form von Aminosauren 
vor. Farbrkk. erweisen die Abwesenheit der gewóhnlichen Aminosauren, obwohl Biuret- 
u. N inhydrinrk. positiy sind. Trypsin greift die Peptidbldgg. des Phosphopeptons 
in geringem Mafie an, wobei Phosphor u. Phosphorsaure frei gemacht werden. (Bio- 
chemical Journ. 21 [1927]. 1179—86.) H e s s e .

Claude Rimington, Der Phosphor des Caseinogens. I I . Konstitution des Phospho
peptons. (I. vgl. vorst. Kef.) Aus dem H ydrolysat des Phosphopeptons wurden Oxy- 
glutaminsaure, Ozyaminobuttersuure u. Serin gewonnen. In  Ubereinstimmung m it den 
chem. Eigg. des Phosphopeptons wird folgende Strukturform el aufgestellt:

CHSC
CH3 CHaOH CHN 

CH3 CHOH Ć H N H -Ć O
c i i 3 ć i i o h  c h n h —c'o 

COOH CII3 ó h o h  ó h n h —c o
c o o i i  c h 3 ? ^ o - 6 h  ó h n h —ó o  

c o o h  c h 2 a t t  Ó h o ^  i‘ ó h n h  — c o
1 l ^ U r i  |
CH, QH CHO—P = 0  CIINH ^ ---------CO
CHO—P = 0  Ó HNH — ^ii-Ó O
C H N H ^ l ^ L i o
Ó00H

(3 Mol. Oxyglutaminsaure) (4 Mol. Oxyaminobuttersiiuro) (2 Mol. Serin)
(Biochemical Journ. 21 [1927]. 1187—93. Cambridge, Biochem. Lab.) H e s s e .

C. Courtot, Lc Magnesium en chimio organique. P aris : A. Blanchard 1927. (351 S.) Br. 
fr. 40.— .

Emil Heuser, Lehrbuch der Celhilosechcmic. 3. Aufl. B erlin: Gebruder Bomtraeger 1927. 
(XI, 278 S.) gr. 8°. Lw. M. 10.80.

F. Reverdin und H. Fulda, Tabellarisohe Ubersicht der Naphthalinderivate. Auf Grund- 
lage des W erkes: Sur la constitution de la naphtalinc e t de ses derives par F . R e v e b d i n  
et E. Noelting im Jahre 1894 bearbeitet. Unter Berucksichtigung der neueren L iteratur 
bearbeitet von E. J. van der Kam. 2 dln. H aag: Martinus Nijhoff 1927. (XX, 460 S., 
X I, 252 S.) 4°. fl. 35.— ; geb. fl. 40.—.
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E. Biochemie.
Matilda Moldenhauer Brooks, Das Eindringen von Methylenblau in  lebende 

Zellen. Vf. zeigt, daB die im Gleichgewicht im Saft von Yalonia gefundeno Menge 
Methylenblau unabhiingig is t vom pn der auBeren Lsg., daB die Schnelligkeit des Ein- 
dringens von Temp. u. pn-W ert der auBeren Lsg. beeinfluBt wird, u. weist dureli spektro- 
photometr.' Messungen nacli, daB Methylenblau ais solches in  den Saft eindringt u. 
nicht in der Form eines niedrigeren Homologen, Trim ethylthionin oder Methylenazur, 
daB yielmehr das Absorptionsspektrum des Trimethyltliionins erst nach mehrstd. 
Stehen auftritt. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 13 [1927]. 821;—23. 
Univ. of California.) B e h r l e .

Georg Rosenfeld, Verfetten embryonale Zellenl Es wird eine gewisse Gloich- 
lieit der Tumor- u. der Embryonalzellen festgestellt, derart, daB beide der Fettinfil- 
tration  zugangig sind. (Biochem. Ztschr. 190 [1927]. 101—08. Breslau.) R e w a l d .

Louis Rapkine, Uber das Redukticmspotential und uber Oxydalioneń. (Vgl. C. 1927.
I. 1841. 1928. I. 212.) Zur Erklarung der Zelloxydationen miissen in  gewissen Fallen 
zwei gleichzeitige Prozesse angenommen werden, die Mobilisation von H  (Theorie 
von W i e l a n d ) neben einer A ktm erung von molekularem O (Ansicht von WARBURG). 
(Compt. rend. Soc. Biologie 96 [1927], 1280—82.) H a m b u r g e r .

Handbueh der biol ogischen Arbutsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 1. Tl, 11,
H. 3. Abt. 9, Tl. 1, Halfto 2, H. 5. =  Lfg. 246. 247. Berlin u. Wien: Urban & Schwarzen- 
berg 1927. 4°.

1. Chemische Methoden. Tl. 11, H. 3. Reinhard Seka: Alkaloido. (S. 217—632) =  
Lfg. 246. M. 22.— Bildet Nachtr. zu Abt. 1, Tl. 9: Schmidt u. Grafe: Alkaloide.

• 9. Halfte 2, H. 5. (S. 703—850). =  Lfg. 247. M. 8.—.

K 2. P f la n z e n c h e m ie .

L. Rosenthaler, Beitrage zur Blausaurefrage. 19. Uber den Blaus&uregehalt 
der Kirschlorbeerblatter. 20. tJber den angeblichen Blausduregdmlt der Frangularinde. 
(18. M itt. vgl. C. 1926. I I .  2606.) Unters. des Blausauregeh. der Kirschlorbeerblatter 
unter den verschiedensten Bedingungen u. Angabe der Resultate in  Tabellen. — In  
frischer Faulbaumrinde wurde keine Spur Blausaure gefunden. (Pharmac. Acta Helv. 
1 [1926], 226— 31. Bern, Univ.) L. J o s e p h y .

L. Rosenthaler, Beitrage zur Blausaurefrage. 21. Blausaure- und Alkaloid- 
pflanzen. • (19. u. 20. M itt. vgl. vorst. Ref.) Vf. zieht eine Parallele zwischen Bldg. der 
Blausaureverbb. u. Alkaloidbldg. E r weist eine Analogie der Bldg. beider in  der Be- 
ziehung zu den Aminosauren nach, so kann z. B. aus der Aminosaure Phenylalanin 
die Base Ephedrin oder die Blausaureverb. Benzaldehydcyanhydrin entstehen, je 
nach vererbbaren Umstanden der Pflanze. Auch in  den biochem. Yerhaltnissen bestehen 
Analogien zwischen beiden, z. B. Entstehung beider bei Umbildung von EiweiB. Vork. 
von Blausaure u. Alkaloid in  ein u. derselben Pflanze wurde n icht festgestellt. (Pharmac. 
Acta Helv. 2 [1927]. 207—10. Bern, Univ.) L. JOSEPHY.

A. Heiduschka und H. Tettenborn, Uber Galaktoaraban der Lupi?iens'amen.
Vorl. Mitt. N ur in  unreifen Lupinensamen finden sich in  geringer Menge Kohlen-
hydrate, u. zwar die in  W. 1. Lupeose u. das unl. Galaktoaraban (SCHULZE, S t e i g e r
u. Ma x w e l l , Ztschr. physiol. Chem. 14. 227 [1890]). Zur Gewinnung des Galakto- 
arabans wurden die Samen nacli yerschiedenen Arbeitsgangen im allgemeinen zunachst 
m it A. u. A. cxtrahiert, dann schlieBlich m it 2°/0ig. h. KOH das K-Salz des Galakto- 
arabans erhalten, das ais vorgebildet angesehen wird. Diese K-Verb., C16H M0 14K 0H  
is t eine schwach gelbliche, faserige, leicht zerreibliche Substanz, 1. in  k. W., 11. in 
h. W. m it gegen Lackmus neutraler Rk., unl. in  organ. Losungsmm. Die wss. Lsg. 
wird durch MgS04, (NH4)2S04 u. NaCl ausgesalzen, durch Phosphorwoliframsaure 
gefallt. [a]n20 =  + 7 5  bis 78,81°. Mit CuS04 wird eine bestandige Additionsverb. 
G1Jl,iSiOu GuSOi erhalten, ahnliche m it Pb(N 03)2 u. ZnS04, leicht zersetzliche m it 
Ag- u. Hg-Salzen. Dem freien Galaktoaraban wird die Formel eines Trisaccharids 
C16H m0 14, bestehend aus 2 Moll. Pentose u. 1 Mol. Galaktose zugeschrieben. Furfurol 
wurde qualitativ nachgewiesen. (Biochem. Zischr. 189 [1927]. 203—07. Sachs. Techn. 
Hochsch., Lab. f. Lebensmittel- u. Garungschemie.) LOHMANN.
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E .R . Taylor und H. T. Ciarkę, Die niederen Fettsauren des Kokosnufióls. Bei 
der systemat. Fraktionierung yon ca. 130 kg der Methylester der Sauren des Kokos- 
nuBóls konnten 0,46% Capronsaure, 8,7% Caprylsdure, 5,6% Caprinsaure, 45,0% 
Laurinsdure u. 16,5—18% M yristinsaure isoliert werden. (Journ. Amer. cliem. Soc.
4 9  [1927]. 2829—31. Rochester [N. Y .].)  , K i n d s c i i e r .

T. P . H ild itch , T .R ile y  und N. L. V idyarth i, Uber die Fettsauren der Samenole 
von Brassicaarten. Zusammensetzung von Iiub-, Raps- und Senfsamenólen. Die Unterss. 
wurden wie folgt ausgefiihrt: Trennung der gemischten Fettsauren mittels der Pb- 
Salze in  A. in  2—3 wesentlich gesatt. u. ungesatt. Gruppen; tlberfuhrung jeder Gruppe 
in die Methylester, Fralitionierung dieser unter 1 mm; Identifizierang einzelner gesatt; 
Sauren ais solche, ungesatt. Sauren durch Oxydation m it alkal. KM n04 zu den Di- u. 
Tetraoxyderiw . der entsprechenden gesatt. Sauren. Bei den Olen der Brassicasamen 
treten  gewisse Schwierigkeiten au f: Erucasaures Pb scheidet sich fl. ab, erstarrt horn- 
artig  u. reiBt kleine Mengen yon Pb-Salzen fl. Sauren m it; die Salze werden daher am 
besten nochmals aus A. um krystallisiert. Das Esteryerf. gestattet nicht die genaue 
quantitative Best. der yorhandenen geringen Mengen von Stearin-, Arachin-, Behen- u. 
Lignocerinsiiure. Die Linolsauren u. ihre D eriw . sind hier auBerordentlich oxydabel.
— 1. Englisches Rubsamenol (yon Brassica campestris). Ausbeute aus den trockenen 
Samen 30%. VerseifungSaquivalent 318,8, freie Fettsauren (ais Olsaure) 0,1%, Jod- 
absorption 102,9%, Unverseifbares 1,1%. Die Gesamtfettsauren lieferten 3,4%  unl. 
IIexabromide, entsprechend 1,2% Linolensaure. Zus. der Fettsauren in  % : Palmitin- 
sdure 1, Olsaure 32, Linolsdure 15, Linolensaure 1, Erucasaure 50, Lignocerinsdure 1 . —
2. Donaurapssamenol (yon Brassica campestris var.). Verseifungsaquivalent 313,4, 
freie Fettsauren (ais Olsaure) 1,4%, Jodabsorption 112,6%, Unverseifbares 2,2%. 
Geh. der Fettsauren an Linolensaure (aus Hexabromid) 2,2%. Zus. der Fettsauren 
in % : Palmitinsaure 2, Behensdure Spuren, Lignocerinsdure 2, Olsaure 20,5, Linolsdure 
25,5, Linolensaure 2, Erucasaure.47. — Englische schwarze u. weifle Senfsamenole (yon 
Brassica, syn. Sinapis nigra u. alba). Ausbeute 24,5 u. 28,2%. Verseifungsaquivalent 
326,0 u. 310,0, Jodabsorption 104,0 u. 95,4%, Unyerseifbares 3,3 u. 4,6%. Geh. der 
Fettsauren an Linolensaure (aus Hexabromid) 1,9 u. 0,7%. Zus. der Fettsauren des 
schwarzen Senfsamenóls in % : Palmitinsaure 2, Stearin- oder Arachinsaure Spuren, 
Lignocerinsdure 2, Olsaure 24,5, Linolsdure 19,5, Linolensaure 2, Erucasaure 50. Zus. 
der Fettsauren des weiBen Senfsamenóls in  % : Palmitinsaure 2, Stearinsdure Spuren, 
Arachinsaure 1 , Lignocerinsdure 1, Olsaure 28, Linolsdure 14,5, Linolensaure 1, Eruca- 
saure 52,5. — In  allen Fallen wurde bei der KM n04-Oxydation der ungesatt. Sauren 
mit C18 aus den unl. Pb-Salzen auBer der 9,10-Dioxystearinsaure (F. 132°) eine un- 
bekannto Dioxystearinsaure von F. 117—118° erhalten (vgl. dariiber nachst. Ref.). —> 
Die 4 Ole sind einander sehr ahnlich u. unterseheiden sich hauptsachlich durch den 
yerschiedenen Geh. an Ol- u. Linolsaure, deren Gesamtmenge aber wieder recht kon
stant ist. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 6  [1927]. T. 457—62.) LlNDENBAUM.

T. P. Hilditch, T .R iley und N. L. Vidyarthi, Einige. sćhlecht definierte Sauren 
der Olsdurereihe. I II . , ,Rapinsdure“ und andere Sauren der Riib- und Senfsamenóle: 
(II,. vgl. H i l d i t c h  u .  J o n e s ,  C. 1 9 2 7 . I I . 238.) Die Fettsauren der Brassicasamenole 
(vorst. Ref.) wurden eingehend untersucht. Das Oxydationsverf. h a t gezeigt, daB die 
ungesatt. Sauren m it C18fast ganz aus gewóhnlicher Ol- u. Linolsaure bestehen, d. h. daB 
die 1 . Doppelbindung bei 9,10 liegt. Die in  diesen Olen yorkommende Olsaure yerdient 
demnaeh nicht den Namen ,,Rapinsaure“ . — Nun wurde schon im vorst. Ref. erwahnt, 
daB bei der Oxydation der Sauren C18, deren Pb-Salze in A. u. A. unl. sind, eine Dioxy- 
stearinsdure yon F. 117—118° erhalten wurde. Dieselbe is t in  der T at yerschieden von 
den bisher bekannten Dioxystearinsaurcn u. leichter 1. ais diese. Ob eine einheitliche 
Verb. oder ein Gemiseh yorliegt, kann noch nicht gesagt werden; weiteres UmkrystalJi- 
sieren yerandert die Substanz jedenfalls nicht. Um die zugrundeliegende isomere Ol
saure u. yielleicht noch andere Isomeren aufzufinden, wurden die Fettsauren aus ca. 2 kg 
Donaurapssamenol einer fraktionierten Trennung unterworfen. Es h a t sich ergeben, 
daB hochstens 1—2%  der Gesamtfettsauren aus isomeren Olsauren bestehen. Von den 
Oxydationsprodd. wurde m it Sicherheit identifiziert eine Dicarbonsdure CwHwOly
F. 137— 138°, isomer m it Sebacinsaure, daher wahrscheinlich eine yerzweigte C-Kette 
enthaltend. Die zugrundeliegende Olsaure kónnte man „Isoólsaure der Cruciferen" 
nennen. — Die niederen gesatt. Sauren bestehen fast ganz aus Palmitinsaure (ca. 2%). 
Myristinsaure ist hochstens zu 0,2%  yorhanden (ygl. dazu SUDBOROUGH, WATSON 
i}. A y y a r , C. 1 9 2 6 . I I . 2729). — Die in den Olen enthaltene Erucasaure ist Dokosen-(9)-
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s&vre-(22). Anzeielien fiir dic Ggw. einer isomeren Saure liegen nicht vor. Oxydation 
der Saure m it alkal. KM n04 gelingt am besten bei 15—18° (15 Min.) u. liefert 13,li-B i-  
oxybehensdure yon F. 130—131°. Bei der Oxydation yon Erucasauremethylester m it 
H 20 2 in  Eg. entsteht ein Ester von E. 73—74°; daraus eine 13,14-Bioxybehensdure von
E. 99—100°. — Disse Ole (u. wahrscheinlich auch die von anderen Cruciferen) sind 
also ausgezeichnet durch ibren hohen Geli. an Erucasiiure u. einen geringen Geh. an 
isomeren Olsaurcn. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. T. 462—67.) L in d e n b a u m .

T. P. Hilditch und E. E. Jones, Einige schleclit definierte Sauren der Olsaurereihe.
IV. ,,Cheiranthinsaure“ aus Goldlacksamendl. (III. vgl. vorst. Ref.) Nach M a t t h e s  
n. B o l t z e  (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 250. 211 [1912]) sollen die 
gebundenen Fettsauren des Goldlacksamenóls aus ca. 65% „Cheiranthinsaure", 30% 
Linolsaure u. 5%  Linolensaure bestehen, u. erstgenannte Saure soli eine isomere Ol
saure von F. 30° sein, eine Elaidinform von F. 51—52° u. eine Dioxystearinsaure von
F. 118° liefern. Diese Eigg. wurden fast m it denen der Petroselinsaure (2. Mitt) iiber-
einstimmen, u. es wiire Yon Interessc gewesen, dieser Saure, welche man bisher nur 
in  Umbelliferen festgestellt hat, in  einer Crucifere zu begegnen. Vff. haben daher Samen 
von Cheiranthus cheiri m it CC14 extrahiert. Ausbeute an Ol 21,8%. Griinlichbraun, 
Verseifungsaquivalent 322,1, Jodabsorption 129,8%, Unyerseifbares 5,6%, SZ. 4,8, 
Linolensaure (aus Hexabromiden) 3,8%. Zus. der F e ttsau iłh  in  %  (wie friiher er- 
m ittelt; vgl. vorvorst. Ref.): Palmitinsdure 3, Lignocerinsaure 0,5, Olsaure 12, Linol
saure 42, Linolensaure 4, Erucasaure 38,5. Das Ol weist demnach den allgemeinen 
Typus der Cruciferenole auf (vorvorst. Ref.). Es enthalt nur etwas weniger Erucasaure, 
u. die Sauren der C18-Reihe sind viel ungesattigter. ,,Cheiranthinsaure“ existiert nicht 
u. is t aus der L iteratur zu streichen. (Journ . Soc. chem. Ind. 46 [1927]. T. 467—69. 
Liverpool, Univ.) L i n d e n b a u m .

R. Fosse, Ober ein neues stickstoffhaltiges Prinzip der Pflanzen-. Allantoinsaure. 
Zusammenfassender Bericht iiber Arbeiten des Vfs. m it seinen M itarbeitern (vgl. 
C. 1927. II . 1740 u. friiher). (Rev. gen. Sciences pures appl. 38 [1927]. 635—39. Lille, 
Fac. des Sc.) ' L in d e n b a u m .

Maxwell Adams und Ruth Billinghurst, Atherische Ole in  Wiislenpflanzen.
I. Pliysikalische Konstanten. Proben yerschiedener, in  den halbdiirren Gegenden 
der westlichen U. S. A. gesammelten Pflanzen gaben bei der Wasserdampfdest. 0,05 
bis 0,5% ather. Ol. Bei Artemisia triden tata  kommt das Ol nur in  den B lattern u. 
jungen Schofilingen vor u. der %-Geli. nim m t yom Friihling bis Spatsommer zu. 
B latter u. Zweigo von Chrysotamnus nauseosus zeigten im Mai u. Jun i 0,04%, im 
Juli 0,23%, im  August 0,39% u. im September 0,83% Ol. Im  W inter, wenn die Blatter 
abgefallen sind, entbielten die Zweige 0,22% Ol. Vff. gewannen die Ole aus folgenden 
Pflanzen u. stellten ihre physikal. K onstst. fest: Artemisia triden tata  typica, Gutierrezia 
sarothrae, Junipcrus Utahensis, Salyia lanceolata, Thamnosma, Tetrademia glabrata, 
Chrysothamnus grayeoleus, -viscidifloreus elegans, -nauseosus, graphalodes, -nauseosus 
yiriduleus, -nauseosus hololeucus u. -nauseosus Mohayensis. (Journ. Amer. ehem. 
Soc. 49 [1927]. 2895— 97. Reno, Nevada, Univ.) K i n d s c h e e .

Bunsuke Suzuki und Yasuji Hamamura, Unłersuchungen iiber Bios. III. 
(Vgl. Journ . chem. Soc. Japan 45 [1924]. 302.) 20 g Róhbios w ird m it 100 ccm einer 
30%ig. Atznatronlsg. 3 Stdn. gekoclit u. dann m it absol. A. versetzt. Uber Nacht 
scheidet sieh eine liarzartige M. ab, die durch Dekantieren entfernt werden kann. 
Nach Dest. der klaren Lsg. unter yermindertem Druck scheiden sieh gelbbraune Krystall- 
platten ab, das Na-Salz einer organ. Saure. Durch H 2SO,, wird die Saure, yorlaufig 
y-Saure genannt, in  Frciheit gesetzt.

Die Saure selbst ist unbestandig, aber ih r mittels M ethylsulfat erhaltenes Methy- 
lierungsprod. g ibt bei der Oxydation m it KMnO., Trimethylgallussaure. W ird y-Saure 
m it Athyljodid behandelt und dann m it ELMnO., oxydiert, so en tsteht Athyldimethyl- 
gallussaure (II), wodurch die Stellung der OH-Gruppe in  4 sichergestellt ist. Durch 
Einw. yon Hydroxylamin auf y-Saure wird in  saurem Medium ein Oxim (III) gebildet, 
n icht jedoch in  alkal. Lsg. y-Saure kann also in  keto- u. enol-Form, letztere in alkal. 
Lsg., auftreten, deshalb, u. weil sie ein Farbstoff ist, g ibt ih r Vf. die chinoide Formel I. 
Durch Hydrolyse entsteht Formaldehyd, wohl durch Zers. zuerst^gebildeter Glyoxyl- 
saure.

y-Saure, C10H 10Os (I), aus h. W. oder B zl., F. 187—189° (Zers.). — Benzoyl-y-saure, 
C10H 9O6(C6H 6CO), nach S c h o t t e n - B a u m a n n ,  F. 216°. — Methyl-y-saure, C10H 9O4- 
(OCH.,) (IN), m ittels Dimethylsulfat aus saurem Medium, F. 130°. — AuBerdem ent-
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stelit m it D imethylsulfat' aus neutralem Medium der Methylester der Methyl-y-saure, 
C0H 8O2(OCH3)(COOCH3), F. 100°. — Athylester der y-Saure, C0HaO3(COOC2H5) , aus 
Saure m it A. u. HC1, F. 86°. — Athyl-y-saure, C10H 9O4(OC2H E) (V), aus der Saure mittels 
Athyljodid, aus saurer Lsg. farblose Krystalle. — 0*,0*-Dimethyl-(yi-d,thylgallussaurc, 
C9H 2(CH30 )23,6(C2H 60 )4-C 00H , durch Oxydation von Athyl-y-saure, F. 123°. Durch 
Athylieren von Syringasdure (CPfi^-Dimzthylgallussaure) m it A thyljodid entśteht 
dieselbe Substanz, wodureh die Konst. sichergestellt ist. — Dihydro-y-saure, C10H 12O5,

COOH
ć r r
i

HoCO-U J -ii
O

OCH,

COOH
i

H 3C O -L ^ J -O C H 3

ÓC.JI,

COOH
ĆH

H 3C0 •!! •OCH,
Y 
KOH

COOH 
i

C-

H.CO- •OCH,

durcli Red. von y-Saure in al
koh. Lsg. nach W il l s t a t t e r s  
Methode, F . 102°. — Dihydro- 
methyl-y-saure, C10H u O5 • CH3, 
F . 105°, ist bestandig gegen 
KMn0.j, zeigt keine Spur von 
Oxydation. — Dihydrodibrom- 
methyl - y  - saure, Cn H n 0 5Br2, 
durch Bromieren von Dihj'dro- 

methyl-y-siiurc in Eg., F . 122°. y-Sdureoxim, C10H n O6N (HI), aus Saure u. Hydrosyl- 
aminhydrochlorid, farblose Blattchen, Zers. bei 199—201°. (Proceed. Imp. Aead., 
Tokyo 3 [1927]. 521—25. Kyoto, Univ.) F i e d l e r .

Volmar und Samćlahl, tiber die Konstitution von Kirondrin. (Vgl. C. 1927. I. 
2205.) Das Mol.-Gew. wurde zu 468 gefunden. Ais Bruttoformel ergab sich C24H 3TO10. 
Kirondrin is t wahrscheinlich ein Lacton m it mehreren Aldehydgruppen. (Compt. 
rend. Aead. Sciences 184 [1927] 535— 37.) H a m b u r g e r .

D. H. Wester, Uber die chemischen Bestandteile einiger Loranthaceen. Lo- 
r  a n t  h u  s p e n t a n d r u s  u. L . g l o b o s u s  enthalten Quercitrin u. ein Wachs, 
bei dessen Verseifung Melissylalkohol erhalten wird. Aus L. a t r o p u r p u r e u s  
konnte weder CJuercitrin, noch Melissylalkohol isoliert werden. In  der M i s t  e 1 
( V i s c u m  a l b u m )  wurden weder Enzyme, noch Tannin, noch Glykoside vor- 
gefunden, dagegen reichlich Xanthophyll; einige Rkk. des von L e p r i n c e  (C. 1908. 
I. 270) isolierten fluchtigen Alkaloids werden beschrieben. — A s e h e n g e h a l t  
ro ń  L. pentandrus 8,95 (davon 0,26°/0 Mn), von L. globosus 8,05 (0,46% Mn), L . atro- 
purpurcus 5,06 (0,33% Mn), Viscum album 10,05%. — Quercitrin, C21H 20On . F. 174 
bis 176°. Der von P e r k i n  u . EVEREST (The natural colouring m atters [1918]) an- 
gegebene F . 182-—185° ist zu hoch. D. nahezu 1,6. Losliehkeiten in  verschicdenen 
Mitteln, sowie Farbrkk. vgl. Original. — Quercetin, C]5H 10O?. Bei der Hydrolyse des 
Quercitrins m it H 2S 04. Jlkr. Nadeln aus wss. A. F . 310—311°. I s t  hygroslcop. — 
Acetylquer<xtin. F. 198°. — Benzoyląuercetin. F . 187—189°, ebenso wie Vergleichs- 
praparat aus Quereitron. (In der L iteratur wird F. 239° angegeben.) — Rhamnose. 
Krystalle m it 1 H ,0 . Osazon, F. 179—180°. — Melissylalkohol, C3„llc20 . F . 85—86° 
(aus PAe.). Acetat, F. 71°. — Aus der Mistel wurdo eine storinahnlicho Substanz iso
liert (wird bei 240° braun, ohne zu sehm.), die vom Phytosterin erheblich abweicht. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 40 [1921], 707—23. Haag.) OsTERTAG.

Josef Bares, Uber den Nahrwert der Schwamme. (Ygl. C. 1927. II. 1353.) Die 
genaue Analyse h a t gezeigt, dafi die N-haltigen Stoffe in  der Hauptsache aus Pro- 
teinen (Chitin), also Stoffcn von geringein Nahrwert bestchen. Glykogen konnte 
nicht festgestellt werden, wohl aber ein Glykomannoxylankomplex. (Chemicke Listy 
21 [1927], 477—84.) TOMASCHEK.

E 4. Tierchem ie/;
A . Blanchetiere und L. Melon, Uber das Vorkcmmen von Olutathion im  Tier- 

reich. G lutathionbestst. bei Coelenteraten, Echinodermen, Mollusken, Anneliden, 
Arthropoden u. Fischen. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1231—32. Tamaris 
sur Mer, Station maritime.) M e i e r .

X. 1. 47
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Jean Timon-David, Uber einige Insektenóle. Dio versehiedenon Cle untcrschoiden 
sich durch ihre verschiedenen Jodzalilen u. ihre yorschiedene Verseifbarkeit. (Compt. 
rond. Soc. Biologie 96 [1927]. 1225— 27.) H a m b u r g e r .

P. A. Levene und Ida P .R olf, Notiz zur Darstellung von Cephalin. Vff. be- 
schreiben ein Verf., das dio Darst. grdl3erer Mcngen von Ceplialin, welches frei ist yon 
Nichtaminostiekstoff, ermóglicht. 20 kg Gehirn werden in  einer Hackmascliine zer- 
kleinert u. im Vakuum zu Pulyer getrocknet. Das Pulver wird nacheinander crschopfend 
extrahiert: 1. m it ca. 201 Aceton, 2. m it 301 95%ig. A., 3. m it 201 A. Die ath . Lsg. 
w ird auf ein kleines Volumen eingeengt u. bei 0° uber N aeht aufbewalirt, wobei sich 
Yerunreinigungen, die sogenannte „woiBe Substanz“ , abscheiden. Dio davon durch 
Zentrifugieron befreite Lsg. gieBt man in  98,5%ig. A. von 60°. Dor Nd. w ird in A. 
gel. u. in  der gleichen Weiso behandelt, u. dieso Behandlung solange wiederliolt, bis 
die ath . Lsg. koine weiBe Substanz beim Aufbewaliren bei 0° mehr abscheidet. (Journ. 
biol. Chomistry 74 [1927]. 713—14. New York, ROCKEFELLER-Inst. for med. Re
search.) O h l e .

M. Terada, Zr.r Darstellung von Kreatinin aus Harn. Die Reineckcsiiure, Tetra- 
rhodanatodiamminchromisaurc, bildet m it K reatinin relativ schwerl. Salze, dio sich 
zur Isolierung des Kreatinins aus H arn eignen. Man konz. den schwach salzsauren 
H arn auf 1/i  des Vol., reinigt m it yiel Tierkohle u. fallt m it dem KNH4-Salz der Reinecke- 
saure. Durch einmaliges Umkrystallisieren aus W. erhalt man die Verb. analysen- 
rein. Zur Umwandlung in  das HCl-Salz setzt man dio alkoh. Lsg. boi schwach salz- 
saurer Rk. m it HgCU um, entfernt aus dem F iltra t das ubcrschussigc Hg m it H 2S u. 
dam pft zur Troekne. Andere Guanidinverbb. der Reineckesaurc erw iesensichleiehter
1. ais das Kreatininsalz. Kreatinin-Beineckat, C.,H7N30-[Cr(SCN)4(NH3)2]H, wein- 
rote Nadeln aus W. F. 175°. Wl. in  k., zl. in w. W., Zers. bei 70°, sil. in  CH3OH u. 
Aceton, wl. in absol. A., sil. in  50%ig. Athylacetat, unl. in  Chlf. u. A. Lóslichkeit in 
W. bei Zimmertemp. zu 0,156%. Das aus H arn isolierte K reatinin cn thalt oft einen 
Begleitkórper, der den F. lierabdriickt, sich jedoch durch Reinigung m it viel Tier
kohle in  schwach salzsaurer Lsg. entfernen laBt. (Ztschr. physiol. Chem. 170 [1927]. 
289—93. Leipzig, Univ.) G u g g e n h e im .

Tetsutaro Tadokoro, Makoto Abe und Shukichi Watanabe, Chemische Studien 
iiber Ceschlechtsverschiedenheilen der Proleine bei Tieren und Pflanzen. I . Geschleclits- 
rerschiedenheiten von Muskel- und Serumproteinen. Yf. untersucht dic Muskel- u. Serum- 
proteine bei mannlichen u. weiblichen Tieren. E r isoliert aus Muskel yon Ochse, K uh, 
Halin, Henno, miinnlichcn u. weiblichen Kaninclien M yośin  u. Myogen. — Asche- u. 
Phosphorgelialt sind immer groBer beim weiblichen ais beim mannliclien Protein, der 
Unterschied is t etwa 1—27°/0 Ascho u. 9—72% Phosplior. Bei der T itration m it HCI 
zur Best. der Oberflachenspannung u. Ziihigkeit der alkal. Lsgg. yerbrauchten dic weib- 
lielien Proteino nur 88—96% der fiir dio mannlichen angewandten. Das spozif. Dreliungs- 
vermogcn des weiblichen Myosins u. Myogens ist niedriger; etwa 87—97%  des miinn- 
liehen. Gesamt-N u. freier Amino-N wurden bestimmt. Freier Amino-N-gehalt des 
weiblichen is t nur etwa 80—90% des mannliclien Proteins. Arginin- u. 1^/swgelialt 
is t groBer beim mannlichen, Histidin herrscht yor beim weiblichen Protein. Geschlecht- 
liehe Unterschiede der Proteine im Blutserum sind schon yon anderen Forsehern beob
achtet worden. Vf. untersucht weiterhin Serumglobulin von Ochse, K uh, Mann, Frau, 
miinnliehem u. weiblicliem Pferd. Asche- u. Phosphorgelialt is t beim weiblichen 3 bis 
54% groBer ais beim mannlichen Globulin. Zur Best. der Oberflachenspannung u. 
Zahigkeit yerbrauchten die weiblichen Proteinę 87—94% der fiir die mannlichen an
gewandten HCl-Lsg. Das spezif. Drehungsvermógen des weiblichen Globulins ist nur 
etwa 90—-95% des mannlichen. Freier Amino-N des weiblichen Globulins is t nur 
77-—78%  des mannlichen. Arginin  u. Łysin  sind yorlierrschend beim mannlichen, 
Histidin beim weiblichen Serumprotein. (Proeeed. Im p. Acad., Tokyo 3 [1927]. 543 
bis 546. Tokyo, Univ.) F i e d l e r .

Munio Kotake, Uber die Bestandteile des Laganum (Echinoidea). I. (Scient. 
Papcrs Inst. physical. chem. Res. 6. 49—51. — C. 1927. I I . 708.) L in d e n b a u m .

W .R .B loor, Verteilung von ungesattigten Fettsauren in  Geweben. I I .  Uber will- 
kiirliche Rindermuskel. (I. vgl. C. 1926. H . 51.) Daten iiber die Verteilung u. die N atur 
der Lipoide des Rindermuskels werden unter besonderer Berucksiehtigung des Ge- 
haltcs an ungesatt. Fettsauren gegeben. Qualitative Unterschiede werden nicht ge
funden, wrohl aber quantitative Differenzen. Je  aktiyer der Muskel ist, um so hóher 
der Prozentgeh. an Phosphorlipoid u. unverseifbarcr Substanz; eine ahnliche Beziehung
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scheint zwischen Cholesteringeh. u. Muskelaktivitat zu bestehen, wahrend fiir Glyceride 
keinerlei Beziehung festgestellt werden konnte. Cholesterinester sind im Muskel nieht 
immer vorhanden u., w’enn vorhanden, nur in kleinen Mengen. (Journ. biol. Chemistry 
72 [1927]. 327—43. Rochester, New-York, from the Department of Biochemistry, the 
Univ. of Rochester School of Medicine and Dentistry.) H a m b u r g e r .

E 5. T ierphysio logie.
George Barger, Die Sehilddriise und Thyroxin. Bericht iiber die Physiologio 

der Sehilddriise u. die Synthese des Thyroxins nacli HARINGTON (C. 1926. II . 245). 
(Pharmac. Journ. 119 [1927]. 609—14. Edinburgh, Univ.) W a d e h n .

Lester R. Dragstedt, Die Physiologie der Epithelkorperchen. Ausfiihrliehe Be- 
sprechung der Folgen der Entfernung der Nebenschilddriisen am Versuehstier u. 
der Mittel zur Verhiitung der Ausfallserscheinungen. (Physiol. Rev. 7 [1927]. 499 
bis 525. Univ. of Chicago, Department of Surgery.) W a d e h n .

S. Schermann, Die Reaklion des isolierten Herzens eines thyreoidektomierten 
Tieres auf Adrenalin. Bei Kaninchenherzen im LANGENDORFFschen App. ist dio 
Grenzdosis, die gerade sichtbare Zunahme der SystolengróBe u. Ereąuenzsteigerung 
bcwirkt, 0,2 ccm 1: 10 Millionen Adrenalin. Wenn das Herz von Kaninelien unter - 
sucht wird, die 14 Tage bis 2%  Monate ohne Sehilddriise, aber m it Parathyreoideae 
leben, so sieht man, daB, je langer die Operation zuruckliegt, um so hóhere Adrenalin- 
dosen erforderlich werden. Auch dann bei 20—50-facher Menge fehlt die Ereąuenz
steigerung noch u. zeigt sich bei 100-facher Dosis. Der Unterschied gegen die Norm 
ist eklatant. — Beim thyreoidektomierten Tier ist der Herzmuskelapp. also unter- 
empfindlich. (Arch. cxp. Pathol. Pharmakol. 126 [1927]. 10—16. Kasan, Pharmakol. 
Inst.) E . M u l l e r .

J. Beerens und L .van den Berghe, Der Einflu/3 des Adrenalins und des Ergo- 
tamins au f die Chronaxie des MusTcels im  Yerhaltnis zu ihrer Gefdflwirkung. Adrenalin- 
injektion erhóht den W ert der Clironaxie am Erosch, Ergotamin vermindert ihn. Dio 
Wrkg. kommt wahrscheinlieh nieht d irekt durch Bccinflussung der Muskelzelle, 
sondern durch die auf der veriinderten Gefafivcrsorgung beruhende Verminderung 
bzw. Vermehrung der Sauerstoffversorgung des Muskels zustande. (Arch. In t. 
Physiol. 29 [1927]. 25—30. Gent, Physiol. Inst.) M e i e r .

E. Gley und Edw. Czarnecki, Almungsstillstand nach Yohimbin, seine Auf- 
hebung durch Adrenalin und die umgekehrte Aufhebung des Atmungsstillstands nach 
Adrenalin durch Yohimbin. Yohimbin u. Adrenalin erzeugen jedes fiir sich in be- 
stim m ter Dosis injiziert Atmungsstillstand. W ird aber Adrenalin einem Hunde ein- 
gespritzt, dessen Atmung nach einer Yohimbininjektion stillgestanden hat u. eben 
beginnt, wieder regelmaBig zu werden, so t r i t t  keine Atmungshemmung ein, sondern 
die Atmung vertieft sich. Das Gleiche ist bei der umgekehrten Injektionsfolge Adrenalin, 
Yohimbin der Fali. (Compt. rend. Soc. Biologio 97 [1927]. 1156—60.) W a d e h n .

J. J. Abel, Chemie in  Beziehung zur Biologie und Mcdizin, m it besoTidcrer Be- 
riicksichtigung von Insulin und anderen Hormonen. Diesc „W illard Gibbs-Lecture“ 
vor der Chicagoer Sektion der Americ. Chem. Soc. yom 27. V. 1927 greift auf P a r a -  
CELSUS zuruck ais den ersten, der dio chem. Betrachtung in die Medizin einfiilirto 
u. 1538 sehon sagto, daB der menschlichc Organismus einer Apotheke gleiche u. dio 
N aturheilkraft unscre Lehrmeisterin sein miisse, auf R o b e r t  B o y l e ,  der vor der 
Entdeekung des 0 2 seine Bedeutung fiir die Atmung der Saugetiere u. Fische voraus- 
ahnte, auf L a v o i s i e r ,  J o i i n  M a y o , P r i e s t l e y .  Sie fiihrt bis zu W i l l s t a t t f . r s  
neuesten Enzymstudien. Es folgen die Beziehungen zwischen physikal. Chemie u. 
Biologie u. eine genaue Besprechung der bisher isolierten Prodd. aus den Drusen m it 
innerer Sekretion: Epinephrin, Thyroxin, Insulin. Vf. beschreibt seine neueste Iso- 
lierungsmethode des Insulins m it Brucinacetat u. Pyridin. Bei p a  =  5,55— 5,65 
fallt eś kryst. aus. Bei 105—120° getrocknet ist die Formel C45H 09O14N 11S, lufttrocken 
m it 3 H ,0 .  Es en thalt 1,1% lcicht abspaltbaren S =  37,5% vom Gesamt-S. — Die 
Krystalle sind dimorpli. (Science 66 [1927]. 307—19. 337—46. Johns Hopkins 
Univ.) E. M u l l e r .

L. Jung und L. Auger, Insulin, arterieller Blutdruck und Vagotomie. Blut- 
drucksenkung u. Blutzuckerscnkung nach Insulin sind voneinander unabhangige Er- 
seheinungen. Der Vagus beeinfluBt die Blutdrueksenkung nieht. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 97 [1927]. 1163—64. Lyon, Ecole vót. Labor. de physiol.) W a d e h n .

47*
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Jean La Barre, Greifi das Nervensystem in  die physiologische. Iimilinregidation 
ein ? Zwei Hunde m it u. ohno Pankreas werden derart miteinander verbunden, daB 
das pankrenslose Ticr das Venenblut aus dem Pankreas des 2. Hundes in  den Kreis- 
lauf erhalt. Normalerweise sinkt der Blutzuckerspiegel des Empfangcrs kraftig ab; 
ist aber der Pankreas des Spenders entnervt, so t r i t t  dieser Abfall nicht ein. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1184—87. Briissel, Univ.) WADEHN.

E. Dingemanse und Ernst Laqueur, Uber die angebliche Wirkung des Insulins 
bei der Darreichung per os in  Gegenwart von Saponin, L a s c h  (Med. K linik 41. 1587; 
Arch. exp. Pathol. Pharm ak. 120. 145) ha t angegeben, daB Zusatz von Saponin zur 
Lsg. von Insulin  dic Wrkg. per os vertieft u. verlangert. Vff. fanden nun, daB in 
10 Verss. an Hunden u. 16 Verss. an Kaninehen weder boi Insulingaben von 20 noch 
100 internationalen Einhcitcn per os zusammen m it Saponin eine deutliche Senkung 
der Blutzuckerkurve eintrat, sclbst n icht boi leerem Magen. Dabei geniigt doch 
eino internationalo E inheit subcutan, um beim Kaninehen an 45 mg° /0 Blutzucker 
herunterzukomme.u (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 126 [1927]. 31—36. Amster
dam, Pharmakothorap. Inst.) E. M u l l e r .

S. Dietrich, Untersucliungen iiber Diabeles und Insidimoirkun/j. X I. M itt. Das 
SeJeretionsorgdn des Glyk&mins. (X. vgl. Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 123. 56; 
O. 1927. II . 2076.) Glykamin bewirkt noch Glykogenolyse an der Eroschleber nach 
Ergotamin. Adrenalin ist unwirksam. — Nach Aufbinden u. Narkose findet man 
beim Kaninehen, dcm die Splanchnici oxstirpiert sind, kein Glykamin im  Blut, wohl 
aber nach Glucosefiitterung. — Nach Aufbinden u. Narkose findet man beim n. 
Kaninehen Glykamin im Leberyenenblut, ebenso nach Glucosefiitterung oder Adrenalin, 
wenn es im Blut der Ybna portae, eavae u. in  der Carotis noch fehlt. Glykamin wird 
also allein in  der Leber sezerniert. — Der Zuckergeh. des Blutes in  der V. portae ist 
immer, auch nach Glucosefiitterung, niedriger ais in der V. hepatica. — DaB man 
das Glykamin in  einigen GefaBgebieten nicht nachweisen kann, beruht teils auf zu
starker Verdunnung, teils auf Abstrom in die Gewebe. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol.
125. 326—35. Graz, Pharmakol. Inst.) F. M u l l e r .

S. Dietrich, Unlersuchungen iiber Diabeles und Insulinwirku/ng. X II. M itt. Der 
direkte Nachiceis der Insulinsekrelion des Pankreas. (XI. vgl. vorst. Bef.) Der In- 
sulingch. des Blutplasmas wurde mittels der „Glucoseaufnahmo“ durch Menschcn- 
bluterythrocyten bestimmt. — Das durch Fesselung u. Narkose ins B lut gelangendc 
Glykamin wurde durch Dialyse entfernt. Die Insulinproduktion wurde durch sub- 
cutane Glucoseinjektion gefórdert. Im  B lut der V. pancreatico duodenalis fand sich
10 Min. u. 1 Stde. nach Zuckerinjektion viel starkere ,,Glucoseaufnahme“ ais im 
Blut der Carotis oder V. portae. Nacli Dialyse m it R inderperikard war der Unter- 
schied der gleiche. Alle 3 Blutprobcn liatten die gleiche Menge Glykamin abgegeben. — 
Nach Vagusreizung is t die Insulinsekretion im Blute der V. pancreatico-duodenalis 
deutlich (3 Min.: 6% , 7 Min.: 23%), im  Carotisblut fehlt sie. Nach Atropin fehlt 
die Insulinsekrctionszunahme. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 125 [1927]. 336—42. 
Graz, Pharmakol. Inst.) F . M u l l e r .

J. M. Rogoff und G. N. Stewart, Der E in fiu  fi von Nebennierenexlrakten auf 
die Lebensdauer von Hunden ohne Nebennieren. Hunde leben im allgemeinen nach 
Nebennierenexstirpation 7—10 Tage (iiber liundert Tiere), viele kiirzer, etwa 8%  
14 Tage, 1 Ticr lebte 161/., Tag. Bei taglichcr Bchandlung m it aus frischen Hunde- 
ncbennicren m it 0,9%ig. NaCl-Lsg. u. Glycerin gewonnenem E xtrak t, dessen Injektion 
keinerlei Stórung hervorrief, wurde die Lebensdauer verlangert von 30 Tieren: 6-mal 
zwischen 18—78 Tagen. Dies kam wie gesagt niemals ohne Injektionen vor. Der Rest 
von Epinephrin, der uberhaupt in  den E xtrakten  enthalten war, kann nicht die Ursache 
der Lebensverliingerung sein. (Science 66  [1927]. 327—28. C u s t i n g  Lab. Western 
Bes. Univ.) F . M u l l e r .

Walther Biissem, Veranderung des Blutfettes nacli Jodgaben arn Kaninehen. 
Bei intravenóscr Zufuhr von groBen Jodmengcn (0,4—0,9 J.) in Form von „ P r e g l -  
scher Jodlsg.“ oder von Jodisan steigt bei Kaninehen das Neulralfett im B lut sehr stark 
an, bei klcinsten J-Mengen nimm t es ab. — Das freie Chóleslerin im Blut stieg unmittelbar 
nach Injektion groBer u. auch kleiner J-Dosen meist stark  an, sank dann etwas schnell 
zur Norm oder tiefer. — J  scheint in der T at im Organismus eine allgemeine Zellreizung 
zu bewirken. — Dic Neutralfottzunahmo kann eino Mobilisierung oder Verbrcnnungs- 
hemmung bedeuten. Die Senkung nach kleinsten Dosen wśire dagegen ais Schilddriisen-
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wrkg. (Verbrennungssteigerimg) anzusehen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 126 
[1927]. 63—76. Pharmakol. Insfc. Miinohen.) F. Mu l l e r .

A. N eum ann, tlber den Einflufi der Oxone (Oxydasen und Peroxydasen) der Leuko
cytem und des Knochenmarkes auf Bakterien in  vitro und, in  vivo. Auf be- 
stimmtc Woiso hergestellte peroxydat. wirkende Prodd. der Substanz der eosino- 
philen Granula der Blutkórperchen bewirken an der weiGen Maus in  bestimmten Dosen 
eine gewisse Verzógcrung der todlichen Infektion m it Recurrens u. Typliusbacillen, 
in  hoheren Dosen beschleunigcn sie den todlichen Yerlauf der Infektion. (Ztrbl.-Bakter., 
Parasitenk. I. Abt. 104 [1927]. 266— 69. Wien.) ^ M e i e r .

Kinsaburo Hirai und Kumataro Goniło, Ober Dopahyperglykamie. (Vgl.
C. 1928. I. 337.) Nach suhcutaner Injektion der 3 Isomeren d,l-3,4- (I), d,1-2,4- 
u. d,l-2,5-Dioxyphenylalanine in  die Bauchwand von Kaninclien wird der Blut- 
zuckergeh. nur durch I in  Bestatigung der Verss. von Ch ik a n o  erhóht u. zwar 
etwa proportional der Menge der angewandten Aminosaure (0,2—0,3 g), wahrend 
die beiden anderen Verbb. unwirksam sind. Der H arn war nach einer Injektion 
yon I  nicht zuckerhaltig, zeigte aber die Diazork. Das Maximum der Hyper- 
glykamie lag 3 Stdn. nach der Injektion (bei Adrenalin nach 2 Stdn.). Dieso Wrkg. 
von I  hiingt vielleiclit m it der Wrkg. des ahnlich konstituierten Adrenalina (3,4-
Dioxyphenylathanolmethylamin) zusammen. — Die Kórpertemp. war nach allen
3 Verbb. schwach erniedrigt. (Biochem. Ztschr. 189 [1927]. 92—100. Nagasaki, 
Kinderklinik d. med. Akad.) L o h m a n n .

W erner Seidel, Die Wirkung des Ergotamins (Gynergen) auf den Blutzucker- 
spiegel beim Kaninclien und beim Mensćhen. Ergotamin wirkto blutzuckersenkend, 
am starksten beim Diabetiker, am wenigsten bei Basedow, doeh immer nur kurz an- 
haltend. Therapeut. is t es daher nicht verwendbar. Immerhin spricht die W irksamkeit 
des Ergotamins fiir eine symapath. Beteiligung an der Entstehung des echten 
pankreatogenen Diabetes. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 125 [1927]. 269—77. Jena, 
Med. Univ. Poliklinik.) F . Mu l l e r .

A. M oschini, Ober den Stoffwechsel von Tieren nacli SynthaZin. GroBcro Gaben
von Synthalin (2,5— 3,0 mg pro kg) fiihren starkę Hypoglykamie herbei, die durch
Zufuhr von Glucose zu beheben ist. Die iibrigen Vergiftungserscbeinungen, die schlic(3- 
lich den Tod des Tieres herbeifuhren, werden durch Glucosegaben nicht beeinfluBt. 
Kleinere Mengen von Synthalin (2 mg u. darunter) bringen eine deutlichc Blutzucker- 
s t e i g e r u n g .  Die Beeinflussung des Stoffwechsels durch Synthalin is t von der 
durch Insulin wesentlich Yerschieden. (Compt. rend. Soc. Biologio 97 [1927]. 1199—1201. 
Univ. de Louvain, Labor. de physiol.) W a d e h n .

KI. G ollw itzer-M eier, Zur Frage der spezifischen Wirkung der Kelonkorper auf 
die Atmung. Beim Diabetiker erfolgt bis zum prakomatosen Stadium dio Atmungs- 
u. Rk.-Regulation tadellos, indem durch Verminderung von N aIIC 03 das Gleichgewieht 
H 2C03 :N aH C 0 3 nach der sauren Seite sich verschiebt u. so im Atemzcntrum eino 
Steigerung d e r  AtemgróBe ausgeldst wird. — Es wurde pH gasanalyt. im unter Paraffin 
aufgefangenem Carotisblut u. die VcntilationsgróBe bei Kanincben in  Urethannarkose 
wahrend Infusion von Ketonkorpern bestimm t. — fi-Oxybultersdure u. Acetessigsaure 
bewirkten Hyperpnoe u. Anstieg der pH. Infusion der Salze iindert Rk. u. Atmung 
nicht. Eino Yom Saurecharakter unabhangige AtembeeinfLussung fehlte. — Aceton 
erregt in  sublethaler Dosis spezif. das Atemzentrum. So erklart sich vielleicht die t)bcr- 
errcgbarkeit des Atemzentrums beim Diabetiker. Die Lahmung des Atemzentrums 
im Koma kann dagegen keine Wrkg. des Acetons sein; die vorkommenden Konzz. im 
Blut sind dazu zu klein. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 125 [1927], 278—86. Greifs* 
wald, Med. Klinik.) F . Mu l l e r .

U lrich  G runinger, Die Wirkung einmaliger und verteilter Morphingaben auf 
die Atmung des Kaninchens. Durch Messung des Atemvolumens wurde bei Kaninchen 
festgestellt, daB eino Gewóhnung an Grcnzdosen Morphin (intraYenós) n icht au ftritt. 
Wiederholung einer wirksamen Dosis bewirkte keine weitere Verstarkung der Atem- 
lahmung. N ur bei kleinen Dosen findet Zunahme der W rkg. der ersten Injektion 
durch eino zweite Injektion s ta tt. — Gaben refracta dosi scheinen in der Mehrzahl 
der Verss. starker zu wirken ais bei einmaliger Zufuhr. (Arch. exp. Pathol. PharmakoL 
126 [1927]. 77—86. Pharmakol. Inst. Heidelberg.) F . M u l l e r .

Poili F reu d en th a l, Experimentelle Racliitis. Atiologie der Rachitis. J e  nach der 
Menge des Yitamins A, die zu einer sonst ausreichenden Nahrung gegeben wird, t r i t t
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bei R atten  Osteoporosc, Rachitisodcr n. S truktnr u. n. W achstum der Knochen ein. 
Typ. Rachitis t r i t t  dann auf, wenn geringe Mengen des Vitamins yorhanden sind, 
so daB ein gewisses Waohstum der Tiero unterhalten wird. (Compt. rend. Soc. Bio
logie 97 [1927], 1255— 58. Kopenhagen, Hygicn. Inst.) M e i e r .

Poul Freudenthal, Experimentelle Rachitis. Bedeutung des passenden Salz- 
gehdlts bei einer Nahrung, deren Gehalt an Vitamin A  m riiert wird. (Vgl. vorst. Ref.) 
Ca- u. P-Mangel in  der Nahrung verstarkt dic Wrkg. der Verminderung des Vitamins A 
bei der Entstehung der Rachitis. Eine erhebliche Erhóhung des Vitamingeh. ist 
nicht so wirksam, dics zu verhindern, wie eine geringere Zulage der fehlenden Salzc. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1259—62.) M e i e r .

Poul Freudenthal, Experimentelle Rachitis. Durch Mangel an A -V itam in hervor- 
gerufene paihólogisch-anatomische Verandemngen. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 
[1927]. 1263—66.) M e i e r .

H. von Euler, Zur Kenntnis des enzymatischen N-Stoffwechsels. In  Nahrlsgg. 
(NaCl, Na2HPO,t> M gS04, Glucose) wurde Alloxan  aufgespalten zu AUozansaure durch 
K ulturen von B ad. Coli-, Harnsiiure sowio Uracil wurden nicht gespalten; bei Verss. 
m it Barbitursaure wurden keine eindeutigen Ergebnisse erhalten. — Bei Lsgg., von 
W itte-Pepton, die nach 9-tagiger Rk. m it Bac. prodigiosus verstarkte Tryptophanrk. 
aufgewiesen hatten, war nach 1 Ja h r  Aufbewahrung der K ulturen in PA STEU R-Kolben 
das Tryptophan nicht mehr nachweisbar, wobei nicht entschieden werden konnte, 
ob cs sich nm Zerstórung oder Verwendung des Tryptophans zur Bldg. lóslicher Prodd 
handelt. — PreBsaft aus K albs^bcr zerlegt Mandelsaurenitril (30°, 24 Stdn.) zu Mandel- 
aiiure u. N H 3. (Ark. Kcmi, Minerał. Geol. 9 Nr. 47 [1927]. 1— 6. Stockholm, 
Univ.) H e s s e .

Rahel Liebesehiitz-Plaut und Hermann Schadow, Zur Ursache der spezifisch- 
dynamischen Wirkung des Eiweifies. II. M itt. Die zeitliche Beziehung zwisehen spezifisch- 
dynamischer Wirkung und Eiweipsloffwechsel. (I. vgl. C. 1927. I. 623.) Nach i n - 
t r a v e n ó s e r  Zufuhr von Aminosaure t r i t t  dio sonst stets zu beobachtende spezif.- 
dynam. Wrkg. n icht auf. Der Abbau u. die Ausscheidung der Aminosauren is t aber 
bei intrayenoser oder intraduodenaler Zufuhr innerlialb gleicher Zeit beendet, dąs 
M asimum der Ausscheidung liegt innerlialb der ersten zwei Stunden. Bei in tra
duodenaler Zufuhr von Glykokoll folgt dic Kurve des 0 2-Verbrauchs genau der Kurve 
des Blutamino N. (P fi/u G E R s Arch. Physiol. 217 [1927]. 717—22. Hamburg, Univ. 
Physiol. Inst., Allgem. Krankenh. Eppcndorf.) W a d e h n .

Rahel Lieheschutz-Plaut und Hermann Schadow, Zur Ursache der spezifisch- 
dynamischen Wirkung des Eiweifies. I II . M itt. Die spezifisch-dynamische Eiweip- 
wirkung bei aufgehóbener Darminnervation. (II. vgl. vorst. M itt.) Die spezif.-dynam. 
Wrkg. von EiweiB u. dessen Abbauprodd. bleibt auch nach Durehschneidung aller 
Nerven zum Diinndarm erhalten. ( P f l u g i c r s  Arch. Physiol. 217 [1927]. 723—27. 
Hamburg, Univ. Physiol. Inst., Allgem. Krankenh. Eppendorf.) W a d e h n .

A. P. Winogradow, Die Wirkung von Arzneisubstanzen auf die Absonderung 
der Galie. An einem nach P a w ł ó w  operierten Gallenfistelhunde wurde gefunden: 
CHClj, A ., Chlmalhydrat, Veronal, Atropin, Adrenalin hemmen die Gallenabsonderung 
noch vor Beginn allgemeiner zentralneryoser Symptome (Erregung, Narkose). Bei 
CIICl3 is t die Gallenmenge vermindert, bei Chloralhydrat vermehrt. A . in maBiger 
Dose hemmt nur die Absonderung infolge Reizung der Darmschleimhaut u. Ilemmung 
des Zentrums der Gallenabsonderung. Der Gallengang óffnet sich nicht, auch nicht 
durch MgSOi . Glycerin ist ganz ohne Wrkg. — Das Gallenzentruin mufi im  GroBhirn 
liegen u. auf Stoffe besonders reagicren, die auf das Geliirn wirken. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 126 [1927]. 17—30. Odessa.) F . M u l l e r .

R. Cobet und W. Lueg, Uber den Einflufi einiger Hautreizmittel auf die Pola- 
risierbarkeit der Haul. Durch Messung des scheinbaren Gleichstromwiderstandes u. 
der Polarisierbarkeit der H aut (nach GlLDEMEISTER) wurde an Mannern unter Beriick- 
sichtigung einer Fehlerbreite von 50% bei der ersten Methode, von ±  10% bei der 
zweiten gefunden: Jodtinktur, deren Wrkg. vom Nervensystem weitgehend unabhangig 
ist, bewirkt Erhohung der Polarisationskapazitat, ais primare Zellreizung. Senfól, 
dessen Wrkg. in erster Linie nervósen Ursprungs ist, bewirkt geringe primare Zell
reizung. Im  Stadium der Prim arrk. ist die Polarisation kaum, im Beginn der sekundaren 
Hautrostung nur wenig verandert. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 125 [1927]. 343 
bis 351. Jena, M cd. Klinik.) E. M u l l e r .
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L. Lendle, Yergleichende Untersuchungen iiber die Geschwindigkeit verschiedener 
Narkolica. Es wurde dio Narkosezeit fiir die Grenzkonz. der Narkotica an kleinen 
Fischen bei 1-std. Beobachtung bestimmt. — Die Narkosegeschwindigkeit filllt in 
der R eihe: Paraldehyd >  Isopral, A. >  Am ylanhydrat >  A .>  S u lfonal>  Chloral- 
h y d ra t>  Vcronalnatrium. — Zwisehen Gcschwindigkeit der Diffusion u. Wirkungs- 
stiirke besteht nach dem Ausfall von Modcllverss. m it Pergamentschliiuchen keine 
Beziehung! (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 2 5  [1927]. 287—300. Leipzig, Pharma- 
kol. Inst.) _ F. Mu l l e r .

T. Gordonoif, tjber Abfuhrmittelkombinationen. In  Gemeinschaft m it I. Fuji 
u. S. Sngimoto. In  Verss. am isolierten Darm u. in situ vor dem Róntgenschirm 
nach C a n n o n  wurde Islizin, Sennatin (fl. E x trak t von Fol. Sennae) Eztractum Ithei, 
Peristaltin (Extraclum Cascarae sagradae fluid) u. Anthrapurpuriti vergleichend u. in 
Kombinationen gepriift. — Alle diese A nthrachinonderiw . haben den gleichen An- 
griffspunkt an der Schleimhaut des Colons. Sie wirken kombiniert rein additiy. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 1 2 6  [1927]. 48— 62. Bern, Pharmakol. Inst.) F. M u l l e r .

H. Guggenheimer und Irvin L. Fisher, Uber die Wirkung kleiner Konzentratimien 
von Brom und anderen Anionen auf Herz und Gefafisystem. I . Mitt. Beeinflussung 
des Herzens und der Coronararlerien. (Vgl. Ztschr. ges. exp. Medizin 5 4 . 114.) 
Die KranzgefaBe des Katzenherzens wurden bei 1 :6 5  000 Br erw eitert, der Grenz- 
wert nach unten liegt bei 1: 5,2 Millionen. Das Optimum liegt wie bei J  im 
Bereich des unteren Schwellenwertes. Es dauert eine gewisse Zeit, bis die Wrkg. 
maximal ist. — J  ist Brom quantita tiv  iiberlegen, sonst sind sie qualitativ gleich. — 
Das dem Jodisan analoge Bromisan (Hexamethyldiaminoisopropanoldibromid) wirkt 
in starken Vcrdd. ebenso gefaBcrweiternd wie das erstgenannte. — Fiir eine spezif. 
chem. u. nicht kolloidchem. U rsach e  der Wrkg. v o n  d e n  kleinen J  u. Br-Dosen sprieht 
das Fehlen von GesetzmaCigkeiten im Sinne d e r  H O FJIEISTER schen Reihe: Rhodan 
ist ohne EinfluB auf die CoronargefaCe. Tartrat u. Sulfat wirken nicht entgegengesetzt. 
Nur Zitrat w irkt gefaBverengemd. N itrit w irkt therapeut. nicht m it Angriffspunkten 
an der Peripherie. Die maximale Wrkg. kommt sofort. Sie nim m t m it steigender Temp. 
zu. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 2 6  [1927]. 104— 13. Berlin, I I I .  med. Klinik, Inst. 
f. Arbeitspliysiol.) F. M u l l e r .

H. Guggenheimer und Irvin L. Fisher, tjber die Wirkung kleiner Konzentratimien 
von Brom und anderen Anionen auf Herz und Gefafisystem. I I . M itt. Enceiterung 
der peripheren Gefdfie durch kleine Bromdosen. (I. vgl. vorst. Ref.) In  Durchstromungs- 
verss. am Katzenbein w irkte Br in kleiner Dose gefaCerweiternd. In  Urethannarkose 
m it G a n t e r s  Methode lieli sieh die Vasodilatation am ganzen Tier noch sieherer nach- 
weisen. Sie entwickelt sieh stets nur allmahlich. — Bei Kaninclien sinkt derBlutdruck 
nach kleinen Dosen, grofie sind ohne Wrkg. Br h a t also auBer seiner zentralen beruhigen- 
den Wrkg. auch eine peripher. Wrkg. — Rhodansalze hatten  keine GefaBwrkg. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 1 2 6  [1927]. 114—20. Berlin.) F . M u l l e r .

Kenzo Tamura, Hideo TJchida und Gyokujo Kihara. Die Wirkung von Japan- 
camph.tr auf das Herz. Vf. untersucht die A rt der Wrkg. von Japancampher auf das 
Herz, besonders den Untersehied bei verschiedener Darreichung. Beim urethanisierten 
Kaninchen m it bloBgelegtem Herzen bewirken kleine Dosen sowohl bei subcutaner, 
wie intravenóser Injektion erst nach langerer Zeit Veratarkung des Herzschlags; durch 
groBe Dosen wird jedoch sofort nach der Injektion die Herzleistung heruntergcdruckt. 
Ebenso zeigt sieh beim isolierten, m it campherhaltiger Ringerlsg. durchstrom ten Frosch- 
herzen zunachst eine Verlangsamung des Herzschlags. Wenn die Lsg. 15—20 Min. 
m it dem Herzen in K ontakt war, ist eine Verstarkung zu bemerken. Campherol, aus 
seiner Glucuronsaureverb. aus dem H arn eines m it Camplier yergifteten Hundes iso- 
liert, vergroBert beim Kaninchen u. Frosch die Herzleistung. — Camplier selbst iibt 
also keine erregende, sondern verlangsamende Wrkg. auf das Herz aus, wahrend im 
Korper gebildete Zwischenprodd. das Organ zu erregen scheinen. (Proceed. Im p. Acad., 
Tokyo 3  [1927], 567—69. Tokyo, Univ.) F i e d l e r .

R. Sauders, Zur D ynamik des Froschherzens. Die Wirkung von Strophanthin, 
Goffein, Campher und Cardiazol. Am Froschherzen yerbesśem Strophanthin, Coffein 
u. Cardiazol in  optimaler Konz. bei 20 Schlagen-Frecjuenz pro Min. die Systole ziemlich 
gleich stark. Die GróBe der diastol. Fallung bleibt fast unverandert. — Die isometr. 
Maxima werden nur durch Strophanthin u. Cardiazol yergróBert, beim ersten nach 20, 
beim zweiten nach weniger Min. — Die therapeut. W irkungsbreite is t bei Cardiazol 
am gróBten, bei Strophanthin sehr eng. — Eine Nachwrkg. nach Auswaschen m it
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Ringćrlsg. is t nur bei Strophanthin aufgetreten. — Kampfer w irkt nur negatiy  i no trop. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 125 [1927]. 358—-80. Dusseldorf, Pharmakol. Inst.) F. M.

E. Schilf, Uber die Wirkung von Atropin und Histamin  (nach vorhergehenden 
Atropingaben) au f die Gefafic des Hundes. Bei Hunden in  Morphin-Chloralhydrat- 
narkoso wurde die aus einer Schenkelycnc ausflioBendo Blutmenge direkt gemessen. 
Zur Verliinderung der Gerinnung war Nomrudin injiziert worden. In  die eine Schenkel- 
arterie wurde Atropin, dann Histamin injiziert. 0,05 mg Atropin vermehrte kurze 
Zeit bei anscheinend unyerandertem Blutdruck den venosen Ausflufi. Histam in yer- 
melirte ilm  auch nach Atropindosen iiber 20 mg, w irkte weiter gefaBerweiternd. — 
DieVerss. spreclien also nicht gegen die Auf fassung, da(3 die antidrome GefaBerweiterung 
durch histam inartige Stoffe zustande kommt. (Arch. oxp. Pathol. Pharmakol. 126 
[1927]. 37—40. Berlin, Physiol. Inst.) F. M u l l e r .

Eduard Rentz, Die Verlangsamung der Herztatigkeit durch Morphin. Morphin 
lahm t elektiy kortikale Sympathieuszentren fur dio Pupille. Durch Enthemmung 
steigt dor Tonus des Sphinctcr pupillac infolge Erregung des parasympath. Akulomo- 
torinszontrums. Der Weg gcht uber tiefe Hirnzentren u. dic Grofihirnrinde. — Beim 
intakten Hund iiberdauert die Pulsverlangsamung nach 1,5 mg pro kg Morphin muf. 
subcutan die Schmerz besanftigende. Auf der Hohe der Atropinwrkg. audert Morphin 
die Pulsfrequenz nicht; die Verlangsamung zeigt sich erst boi Abklingen der Atropin
wrkg. — Die Morphin-Pulsverlangsamung is t also n icht indirekt ais Enthemmung, 
sondern ais Yaguserregung zu deuten. Sie t r i t t  auch beim dekortizierten Hundo auf. 
(Arch. cxp. Pathol. Pharmakol. 125 [1927]. 352—57. Riga, Pharmakol. Inst.) F. Mir.

Peter Hauptstein, Yergleichende Untersucliung der Wirksamkeit herzspęzifischer 
Glykoside zweiter Ordnung. Glykoside II . Ordnung nennt Vf. die aus Scilla, Ccnuallaria, 
Strophantlius, Adcmis u. a. Die Digitalisstoffe wirken andauernder, die anderen kiirzer. 
Die ersten kumulieren stark, dic zweiten wenig. Nach H o u g h t o n s  Methode am 
Froschlierz gopriift entsprach 1 Froschdose in  mg: Scillaren 0,0011, Adonisglykosid 
0,003—0,004, g. Strophanthin 0,001, Digitoxin 0,005 mg, Convallaria 0,0009 ccm. D a
gegen sind die therapeut. Einheiten: Folia Digitalis 100—200, Strophanthin (intravenos) 
500—1000, Scillaren-. 1000—2000 Frosehdosen. Bei intrayenoser Injektion wachst dio 
W irksamkeit von Adonis iiber Scillaren u. Convallaria bis g-Strophanthin u. ebenso 
die maximalo Sattigung des Herzens nu t Gift. Bei intravenóscr Infusion zeigte sich 
Strophanthin am stabilsten, Adonis 10-mal labilor. Die Abnahme der Wirljsamkeit 
von intrayenóser zu subcutaner u. peroraler Zufulir betrug bei Strophanthin 1 :2 :100, 
bei Scillaren 1 :1 ,5 :1 ,9 , bei Conyallaria 1: 2,8: 8, bei einem Adonisglykosid 1: 3: 68, 
beim anderen 1 :1 ,6  : >  12. Diese Zahlen zeigen die Unterschiede in  der Resorbierbarkeit. 
(Arch. exp. Pathol.Pharm akol.126 [1927]. 121—28. Munehen, Pharmakol. Inst.) F . Mu.

Wilhelm Biehler, Zur Pharmakólogie der Stickstoffwa.sserstoffsaure. I. Mitt. 
Wirkungsbild am Kaltbliiter. Uber die Vergiftung m it Nr,H is t wenig bekannt. Beim 
Frosch zeigen sich durch gasfórmige Ń3H  oder Injektionen von N3Na klon., dann 
tetan. Krampfc infolge Reizung aller motor. Ganglienzcllen des zentralon Nerven- 
systems von Neenceplialon abwarts. Die ąuergestreiften Muskeln werden in  K ontraktur- 
u. Qucllungs-Zustand yersetzt. — Das Herz schlagt lango weiter, die Atmung steht 
zuerst still. Am Herzmuskel sieht man dann auch Zeiehen von Quellung. — Die Unters. 
ist auch gewerbehygien. von Bedeutung. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 126 [1927].
1—9. Ludwigshafen, Pharmakol. Lab. Forschungsabt. K n o l l  A.-G.) F. M u l l e r .

Ferdinand Flury, Zur Toxikólogie des Antimons. Von Sb2D3, Sb20 5, Kalium-
antimoniat yertragen Ratten u. Mause ziemlich groBe Dosen per os, einmalig sogar
2—3 g! Jedoch sind die nl. fiinfwertigen Sb-Praparato fiir lióhere Tiero (Hunde,
Katzen) nicht harmlos. Nach Gaben per os von wenigen g erkranken Hundo unter 
gastrointestinalen Erscheinungen. Katzen magern ab nach langerer Gabe von 0,45 g 
taghch. Von Brechweinstein is t die minimale brechenerregende Dosis fiir Katzen
0,01 g, bei Hunden sogar schon 0,004 g pro kg per os. — Kleine Mengen der Sb-Praparate 
konnen das Wachstum yon jungen R atten  bei wiederholter Gabe beschleunigen, groBere 
yerzogern es. — Eine Gewohnung wurde nicht beobachtet. (Arch. exp. Pathol. Pharm a
kol. 126 [1927], 87—103. Wiirzburg, Pharmakol. Inst.) F . M u l l e r .

Paul Salrnon, Glycerin und, experimenteller Krebs. Glycerinyerroibungen yon 
Krebsgewebe yerlioren innerhalb 30—54 Stdn. ihre krebserzeugende Wrkg. an der 
Maus. Sie sind nicht imstande, Im m unitat zu erzeugen. (Compt. rend. Soc. Biologie 
97 [1927]. 1127-28.) * W a d e h n . '
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F. Pharmazie. Desinfektion.
A. Heiduschka und F. Mutll, Jenaer Glasfilter in  Bezeptur und Defektur. Vff. 

empfehlen die Anwendung von Jenaor Glasfilter in Bezeptur u. Defektur u. erlautern 
die Brauchbarkeit an zahlreichen Beispielen. (Pharmaz. Ztg. 72 [1927]. 1G14—-16. 
Dresden, Techn. Hochsch.) L. J o s e p h y .

J. E. Driver und G. E. Trease, Dic Bestandteile róher Drogen. IV. (Vgl.
C. 1927. I. 916.) Bespreehung der Alkaloide u. Aufzahlung der alkaloidhaltigen 
Drogen. (Phannac. Journ. 119 [1927]. 545—48. Nottingham, Univ. Coli.) L. Jo s .

C. Hahmann, iiber einige Wurzel-, Rhizom- und Knollendrogen und ihre Ver- 
wechslungen und Ycrfdlschungen in  den lelzten Jahren. Behandlung der Wurzeldrogen: 
Belladonna-, Brech-, Sarsaparill-, Senega-, Bibernell- u. Baldrianwurzel, der Rhiżom- 
drogen: Queckenwurzel, Hydrastisrhizom, Veilchenwurzel, NieBwurz, Lechuguilla, u. 
der Knollendrogen: Salep u. Eisenhutknollen u. ih rer Verwechslungen u. Verfalschungen. 
(Apoth.-Ztg. 43 [1927]. 11—13. Hamburg, Inst. f. angew. Botanik.) L. JOSEPHY.

Walter Zimmermann, TJntersuchungen iiber den Adsorptionswert von Verband- 
stoffen. Zur Bewertung yon Verbandstoffen g ibt Vf. Verff. an zur Best. der Adsorptions- 
zahl u. der Sinkzeit u. stellt Grundwertc fiir die Yerschiedenen Verbandstoffarten auf. 
AuBer den beiden angefiihrten W erten stellt Vf. die Gramm-Minutenzalil auf, die das 
Verlialtnis yon Adsorptionszalil u. Sinkzahl zu Gramm u. Minuto ausdruekt. Es zeigte 
sich in  manchen Fiillen, daB langfaserigo W atte medizin. Anspriichen weniger geniigte 
ais kurzfaserige. Die Befunde zahlreicher Verbandstoffarten sind in  einer Tabelle 
wiedergegeben. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 67 [1927]. 850—52. Hlenau.) L. J o s e p h y .

J. Rae, Die Entfernung von Perozyden aus anasthesierendem Atlier. Zur E n t
fernung von Peroxyden aus A. empfiehlt Vf. Behandlung des A. m it Holzkohlo. Nach 
einem Zeitraum von etwa 2 Monaten, wahrend welchem der A. m it der Holzkohle 
tmter wiederholtem Umschiitteln in yerschlossenem GefiiB in  Beriilirung war, wurde 
keine Rk. auf Peroxyde mehr erhalten. (Pharmac. Journ. 119 [1927], 693—94.) L. Jos.

— , Die Struktur gebrduchliclier synthetiscJier Arzneimittel. Vf. behandelt Wrkg. 
u. chem. Zus. zahlreicher synthet. Arzneimittel in folgender Einteilung: a) Anti- 
septika: 1. Verbb. m it Halogcnen, wic Jodol, Jodoformin, Chloramin T., 2. Verbb. 
mit der OH-Gruppe, wie Salicylsiiure, Guajacol, ferner Aspirin u. Salol, 3. antisept. 
Farbstoffe, wie D e r i^ .  der Triphenylmcthanreiho (Malaehitgriin usw.), 4. Form- 
aldehydderiw ., wie Paraform, Hexamin, Formamint, Tannoform. b) Narkotika: 
Chloral u. D eriw ., Sulfonal u. D eriw ., Urethan u. Hedonal, Veronal u. D eriw ., 
Cocain. c) A ntipyretika: Chinin, Antipyrin u. D eriw ., Acetanilid u. Phenacetini 
d) Organometall. Verbb.: Atoxyl u. D eriw ., Salvarsane. Vf. erw ahnt ferner die 
durch Ersetzen gewisser Elemento im Chininmol. durch andere Elemento erhalt-enen 
Prodd. Optochin u. Vuzin u. schlieBlich dic H arnsaurederiw ., wio Coffein usw. 
(Pharmac. Journ. 119 [1927], 550—52.) L. J o s e p h y .

P. W. Danckwortt, Chemisclie Untersuchung von Ufinol und Tusputol. Boide 
gehoren zur Klassc der Krcsolseifenlsgg. Ufinol is t rotbraune, schwach alkal. Fl. Lsg. 
von 1 g in 24 ccm A. gab m it 1 ccm Phenolphthaleinlsg. keino Kotfarbung. D.-° 1,023. 
Bei der Unters. nach der Dest.-Methode von A k n o ld  u. M e n t z e l  ging dio Haupt- 
menge yon 205—270° iiber. Das vom W. abgetrcnnte Roliphenolgemisch hatte
D. 0,9966, 25% der Rohphenole bestanden aus Neutralolen. Der Dest.-Riickstand 
gab in W. gel. auf Zusatz von vcrd. H 2S 04 eine gelbbraune, schmierige M., 1. in Essig- 
saureanhydrid. Es wurden gefunden: 53,9% Rohphenole, 13,5% Neutralole, 10,5% 
W., 22,0°/o Dest.-Riickstand. Ufinol is t klar 1. in NaOH, A., Glycerin u. wenig PAe., 
triibe 1. in  W. u. viel PAe. — Tusputol =  dunkelrotbraune Fl., stark  alkal. D .20 1,047. 
Die Hauptmenge destillierte bis 205° iiber, der Dest.-Ruckstand gab in  W. gel. m it 
verd. H 2SO.j eine schwarze, olige Saure. Es wurden gefunden: 65,7% Rohphenole, 
7,3% Neutralole, 9,0%  W., 18,0% Dest.-Riickstand. Tusputol is t klar 1. in A., Glycerin 
u. wenig PAe., triibe in NaOH u. viel PAe., u. milchig triibe in W. — Die Unters. der 
Kohphenole nach der Methode von W a re  (vgl. C. 1927. I I .  1182) ergab ein Gemisch 
von Carbolsaure u. m-Kresol; bei Tusputol t r a t  dio Phenolrk. etwas starker heryor. 
(Apoth.-Ztg. 42 [1927]. 1531—32. Hannoyer, Tierarztl. Hochsch.) L. J o s e p h y .

C. Griebel, Nochinals Lukutate. Neben alter Ware ist ein Lukutatem ark fest- 
gestellt worden m it anderer Zus. ais das ursprungliche Prod. Die neuen Proben ent- 
halten erhebliche Mengen Mango, auBerdem geringe Mengen Durian (weniger ais 1%) 
u. mindestens noch eine trop. Frucht, ebenso einen Auszug aus einer abfiihrenden
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Drogo. Das vom Hcrsteller m it ,,Nillu-Durian“ -Mus bezeielmete Priiparat cnthielt 
jedoch niehts von einer ais Nillubeere bezeichneten F rueht (Dattelpflaume), ebenfalls 
niehts yon der spater ais „wahre N illu“ bezeichneten Zwiebel. Vf. weist darauf hin, 
daB Durian mkr. leicht durch die Fettropfen u. Nillu durch die massenhaft vorhandenen 
anastomosierenden Sekretschlauche kenntlich seien. Beidc kónnten hochstens — 
auch das ist unwahrscheinlich — in  homóopatli. Dosen yorhanden sein. (Apoth.-Ztg.
42 [1927], 1562—63. S taatl. Nahrungsmittel-Unters.-Anst.) L. J o s e p h y .

Josef Ott, Bemerkungen zur Hersiellung galenischer Prdpurate. Anregungen 
zur Verbesserung der Hcrst. galon. Praparate. Eingeliende Besprecliung der Ex- 
traktionsmethoden (Diffusion u. mehrmaliges Abprcssen) u. des Eindampfens. 
(Pharmaz. Ztg. 72 [1927], 1650—51.) ' L. J o s e p h y .

Enrico di Poggio, Die Lipoidsubstanzen in  der Behandlung der Influenza. Aus- 
gehend yon der Annahme, daB die Influenza nieht durch den PF E iFFE R schen Bacillus, 
sondern durch ein filtrierbares, ultramikroskop. Virus yerursacht wird, wendet Vf. zur 
Behandlung der K rankhęit Lipoidsubstanzen, besonders das Bioplaslina „Serono“ an, 
die einerseits die Pliagocytose befórdern, andererseits eine antitox. Wrkg. ausiiben 
sollen, welche durch eine Verb. des Lecithins m it dem Virus, einer A rt Neutralisation 
desselben, zustande kommt.: Derartige Verbb. sind bereits bekannt beim Tetanusvirus, 
dem Cobragift, bei Tuberkulin u. dem Toxin der Syphilis. Die Erfolge der Behandlung 
waren sowo hi in  leichten, wie in  schweren Fallen, gut. (Rassegna Clin., Terap. Scienze 
aff. 26 [1927], 319—29.) O t t .

— , Besko-Tabletten. Dic. Tabletten (B cutliien  u. S chultz , G. m. b. H., Berlin), 
die angoblich frei von freier Salicylsaure sein sollten, enthielten 1,2% Weinstein zur 
Maskierung der Salicylsaurerk. Der Geli. an freier Salicylsaure war gróBer ais bei 
den besten Handelssorten. (Pharm. Zentralhalle 72 [1927], 1575.) H a r m s .

Aufrecłit, Besko-Tabletten. Es wurdo freie Salicylsaure festgestellt, dereń 
Nachwcis durch Zugabe von Weinstein erschwert war. (Pharmaz. Ztg. 72 [1927]. 
1649— 50.) L . J o s e p h y .

A uJrecht, Untersuchungen nenerer Arzneimiłtel, Desinfektionsmittel und Miltel zur 
Krankenpflege. Felsol (Chem.-pharm. Fabr. R o la n d  A.-G., Essen) enthiilt nach- 
weisbare Mengen Antipyrin u. Codein neben geringen Mengen organ, gebundencn 
Jodes. Gegen Asthma bronchiale u. cordiale, Arteriosklerose usw. — Gordal (Darst. 
ders.) gegen Grippe u. grippose Erkrankimgen, en thalt J-Verbb. u. ein die Rkk. des 
Chinins gebendes Alkaloid. — Dr. Sandmanns Nasenwatte (F r  i n g i 11 a , Fabr. 
chem.-pharm. Prapp., Berlin SO) rieeht nach Mentliol u. Campher, enthalt daneben 
geringe Mengen Thymol u. Kiefernnadelol, yermutlich auch Arnika. — Dr. Pinkaus 
Kohlensaure-Bad (Dr. W e r n e r  P in k a u , Leipzig N  22): Ameisensaure, NaHC03 
u. wenig Na-Phosphat. — Psoriasal (Dr. A lb . B e r n a r d  N a  c h f .,  Einhom-Apotheke, 
Berlin SW 19): konz., sterilisierte Lsg. von Na-Salicylat in Ampullen, gegen Psoriasis. — 
Psoriasal-Pasie (Darst. ders.): wirksam sind Chrysarobin u. ZnO. — Bodes giftfreies 
Krauler-Hassagedl (Drogerie B ode , Trier): yerseifbares Ol, yermutlich Sesamol, m it 
ath . Olcn (hauptsiichlich Kiefernól) u. etwas Mentliol. — Potrolls Blut- und Nerren- 
nahrung: m it Zucker gesiiBte, Glycerin u. A. enthaltende Hiimoglobinlsg. m it ca.
0,3%  Phosphatiden u. Ćholesterin. — Lindasan (P. S t r e h lo w ,  Berlin): fl. KW-stoffe 
gegen das Beschlagen der Briilenglaser. — Alpina-Famłinktur „Filix“ ( K r a u t e r -  
h a u s  „ A lp i n a “ , Miinchen): gelbliche Fl. gegen Gieht, Kropf usw. Nachgewiesen 
A\ urden Spuren Gerbsaure u. a. indifferente Extraktiystoffe. — Topfers Kerameus 
( C a r l  T ó p fe r ,  Naumburg a. S.), gegen Frostschaden. Salbe m it Campher u. Peru- 
balsam ais wirksamen Bestandteilen. — Purgolax (A k t ie n -G e s .  f. m ed . P ro d d .,  
Berlin N): reines Paraffinol gegen Obstipation. — Nujol ( D e u t s c h - A m e r i k a n .  
P e tr o l . -G e s . ,  Hamburg): reines Paraffinol. — Plasłosan ( E l i s a b e th  S ch w arz , 
Koln a. Rh.), zur Bldg. bzw. Wiederherst. der weiblichen Brust: lecithinhaltiges 
Gemisch von Kartoffelmehl, Zucker, Calciumphosphat u. Kakaoschalenpulycr. 
(Pharmaz. Ztg. 72 [1927]. 1443. Berlin.) H arm s.

P. S., Neue Arzneimiłtel, Spezialitaten und Vorschriften. Agobilin ( G e h e  u. Co., 
A.-G., Dresden N), (ygl. C. 1924. I. 2183) ha t je tz t einen lióheren Cholsauregeh. u. 
enthalt noch ein schwaeh abfuhrendes Pflanzenharz. —  Magnóbrol ( C h e m .  F a b r .  
M i l k a l  G. m. b. H., Hamburg 11) enthalt Mg, Br u. Amidoessigsaure (Pulver u. 
Ampullen). Bei juckenden Dermatosen u. allerg. Erkrankungen. — Prajaculin 
(C hem . F a b r .  P r o m o n t a  G. m. b. H ., Hamburg 26): Kombination von Bella
donna m it Ca, Lecithin u. Beruhigungsmitteln. Tabletten, Suppositorien. Gegen
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Ejaculatio praecox. — Testokol M.-Tabletten (Dr. med. H. S c h m id t  G. m. b. H ., 
Berlin): je 0,02 g E x tr.M u ir.P u am . u. Jumbehoae (ana); 0,04 g KolanuB, 0,1 g 
MilchciweiC, 0,02 g Lecithin, 0,03 g getrockneten Hoden. Bei Mannesschwache. 
(Pharmaz. Zcntralhallo 68  [1927]. 647—49.) H a r m s .

P . S., Neue ArzneimiUel, Spezialitaten und Vorsćhriften. Argochrom-Stnhlzapfchen 
(E. M e rc k , Chem. Fabr., Darmstadt). Zus.: Argochrom 0,1 g (Methylenblausilber), 
Aq. dest., Glycerin ana 0,3 g, Ol. Cacao 0,8 g, Cetaceum 0,2 g, 01. Ricini 0,5 g. — 
Guigozmilch =  schweizer. Trockenmileli, dio vor dem Vakuumtrockncn Zusatz von 
5%  Rohrzucker zum Schutz des C-Vitamins (antiskorbut.) erhiilt. Zuekergeh. 55%, 
W. 4,3—4,9%. — Mełajodin (nach Prof. H. F r i e d e n t h a l )  : Ersatz der Jodtinktur 
fiir auficriichcn Gebrauch, erhalten durch Mischen der Lsg. eines 3-wertigen Fe-Komplex- 
salzes m it einer Bromidlsg. — Onarialhormon Fólliculin Menformon ist je tzt zehnmal 
starker ais friiher. 1 ccm =  40 Miiuseeinheiten. — Ovowop ( D e g e w o p ,  Ges. 
w is s e n s c h a f t l .  O rg a n p ra p p . A .-G ., B e rlin N W 6) erhielt ab 1/10.1927 einen 
Zusatz von 5 Einlieiten Ovarialhormon Fólliculin Menformon auf 1 Dragee. — Ravix 
is t besfcrahlte Guigozmilch (s. oben), dereń antirachit. A ktivitat stark gesteigert ist. — 
Repneumontee (H ugo  S te r n b e r g ,  Dresden-A.): neuer Na me fiir Repulmontee. — 
Termanitol (C. F. W e b e r  A.-G., Leipzig-Plagwitz) (vgl. C. 1925. I. 721): Pflanzen- 
schadlingsbekampfungsmittel aus emulgierten Steinkohlenurteerólen. — Tltallassan 
(C hem . F a b r .  P r o m o n t a  G. m. b. H ., Hamburg 26): Acid. diallylbarbitur., Extr. 
Belladonnae, E xtr. Strychni in Tabletten. Gegen See-, Luft- u. Eisenbahnkranklieit. 
(Pharm. Zentrallialle 68 [1927], 662—63.) H arm s.

P . S., Neue Arzneimittel, Spezialitaten und, Vorschriften. Codylsirup (C. H. B o e h - 
RINGER Sohn, Hamburg 5). In  100 g: 0,0825 g Kodeinhydrochlorid, 0,045 g Narcotin- 
hydrochlorid, ana 0,003 75 g Narcein- u. Thebainhydrochlorid, 0,015 g Papaverin- 
hydrochlorid. Gegen K atarrhe der Atmungswege. — Cyarsal (I. D. R i e d e l  A.-G., 
Berlin-Britz) wird nicht mehr geliandelt. — Ignisan  ( H a g e d a  A .-G ., Berlin): wohl- 
schmeckendes Guajaoolprap. gegen Husten, Keuchliusten usw. — Indothein (Dr. F r e s e - 
NIUS, H i r s c h - A p o t h e k e ,  F rankfurt a. M.): Theobromin-Natriumsalicylat u. ind. 
H anfextrakt. Diureticum. — Mothersills Seasick Remedy ( M o th e r s i l ls  S e a s ic k  
R e m e d y ,  London): Chloreton (tert. Trichlorbutylalkohol), Coffein u. minimale Mengen 
Atropin oder Scopolamin (Unters. d. Holland, lleichsinstit. f. Pliarmakotherapie). — 
Nautisan ( C h e m o s a n  A .-G ., W ie n ll l) :  Tributan u. Coffein. Suppositorien oder 
Perlen. Gegen See- u. Eisenbahnkrankheit bzw. Narkoseerbrechen. — Slrelopan 
(I. G. F a r b e n i n d u s t r i c  A k t.-G e s .) : Vaccine aus S treptothrix leproides. Gegen 
Lepra. (Pharm. Zcntralhallo 6 8  [1927]. 692.) H a r m s .

P . S., Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorsćhriften. Arsulin  ( G e d e o n  R i c h t e r , 
Budapest): in  1 ccm 10 Einheiten Insulin u. 1 mg A s ais Monomethylarsinsaurc. Zu 
Mastkuren. — Elastocapsil (L u s c h e r  & BÓMPEtt A .-G ., F ahr a. R h .) :  elast. Capsicin- 
pflastcr. — Elastofuran (Darst. ders.): elast. Zinkkautschukpflaster, m it Hg-Carbol- 
pflaster belegt. Beigefiigt ist Elasto-W undverband. — „Goldgeist, doppelt stark“ 
(Ed. G e r l a c h , Liibbecke i. W.): nach Phenol u. Formaldehyd riechende, wahr
scheinlich Quassiaholzabkochung enthaltende Fl. Gegen Kopflause. (Pharm. Zentral- 
haUe 68 [1927], 709.) H a r m s .

P. S., Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorschriften. Anticólicum nach 
Dr. B o r n k e s s e l  (M. H. B o r n k e s s e l , Fabr. med. Spez., M ellenbach  i. Thur.):
Spezifikum gegen Kolik u. Harnverhaltung der Pferde u . Rinder. Tct. Valerianae
aeth. c. ammoniaeo u. Tct. am ara comp. — Arsylen „Roche“ (Allylarsinsaure) in 
Kornchen fiir die orale, in Ampullen fiir parenterale As-Thcrapie. — Esjodin 
(Dr. I. D. M. Sc h e e l , B ru n sb iitte lk o o g , Bez. Hamburg) e n th iilt  je tzt (vgl. C. 1926. 
L 168) an Stelle von Jodschwefel kolloides J  in Verb. m it saurem Phosphorcalcium- 
citrat. Starkę I, schwach: 1% 00; Starkę I I , stark : 1% 0 Geh. Gegen Furunkulose. — 
Hepatopson ( Chem.  F a b r .  P r o m o n t a  G. m. b. H ., Hamburg 26): Leberpraparat. 
100 g  =  500 g frisehes Organ. Spezif. D iatetieum bei pernizioser u. anderen Anamien.
— Herzalen ( Ap o t h .  F r it z  M ic h a l o w s k y , Chem.  P r o d d . ,  B erlinN 39): Herz- 
tonikum m it 0,3 mg wirksamen Digitalisglykosiden (40 Froschdosen) im ccm. — 
Rheuma-Sensit ( Ap o t h .  A .K E R N D L , C h e m . - p h a r m .  G es. m. b. H., Berlin SW48): 
leicht resorbierbare 10%ig. Salieylseife in  Tuben. (Pharm. Zentralhalle 68 [1927]. 
722—23.) H a r m s .

F . Z em ik , N e w  Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitaten im  3. Vierteljahr 
1927. Chinosol peroral ( C h i n o s o l f a b r i k ,  Hamburg): Dragees zu 0,2 g zur Be-
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kampfung u. Prophylaxe von Infektionskrankheiten u. ais intestinales Antiseptikum. 
Cliinosol w irkt baktorizid, antipyret., sekretionshcmmend, adstringierend u, gelinde 
abfuhrend. — WeififlufSpuker Albana (O t t o  G e b a u e r , Stettin-Neutorney): angeblich 
Mittel zur Erzeugung 0,5°/0ig. Garungsmilchsaurc im  Vaginalsekret, tatsiichlieh abor 
Kombination von ZnS04, Borax, „al. conc., kal. bit., cham. min.“ . — Perfluol (G e o r g  
A r e n d s , Chemnitz): Tablotten aus Al-Acetat, Alaun, Borsauro u. Methylsalicylat. 
Spiilmittel u. gegen FuB- u . AchselschweiB. — Ichłhysmułpraparałe (B. V0N G r u n d - 
h e r r ,  Niirnberg): enthalten Bismut. subsulfoichthyolicum. IchfhysmulsaTbe gegcn 
Krampfadergeschwure, Ekzemo usw., Ićhihysmutsuppositorien m it 10% Ichthysm ut: 
gegen Hamorrlioiden. — Pulchrettcn ( C h u p h a  G. m. b. H ., Miinchen): 0,33 g schwere 
Tabletten aus E xtr. Violae tricolor., Sulfur. praec. u. Zucker, gegen Hautkrankheiten. — 
Kombolinpraparate (ScHEPERS & Co., G. m. b. H ., Honnef), gemeinsamo Bestand- 
teile: ,,Wismut-Aluminiumdoppclverb.“ , Perubalsam, Borsaure, ZnO. Kombolin- 
salbe enthalt daneben noch Amylum, Vaselin u. 30%  Ungt. Sthenochrisma, K.-Suppo- 
silorien enthalten noch Terra silicea u. Ol. Cacao. — Gentarinsalbe ( Ma r i e n -  
a p o th e k o  Deggendorf): Gcmenge aus „liydroxydiertcm “  (?) Benzoeharz u. einer 
dem Unguent. mollo ahnlichcn Salbengrundlage. Zur Linderung von Schmerzen, Jucken, 
Brennen, insbesondere bei FuBleiden. — Collosulfanbad (Dr. WiLLMAR S c h w a b e , 
Leipzig) en thalt lcolloidalen Schwefel, un terstiitz t durch Gallebestandteile u. ultra- 
violetto Bestrahlung. Bei H autkrankheiten. — Navigan (C. 1927. II . 1593) w ird je tzt 
ais N-Oxyathylpiperidinacetyltropansaureester deklariert. — Emesin (M o v a G.m.b.H., 
Wiesbaden): Tabletten m it Glycerophosphaten, Bromsalzen u. N atron sowie
Geschmackskorrigentien. Gegen Seekrankheit. — Neon (Dr. G. H e n n i n g , Berlin- 
Tempclhof) enthalt Belladonnaextrakt. Gegen Seekrankheit. — Chinichthysmut 
(B. v o n  G r u n d h e r r , Niirnberg): Tabletten aus „Chinin.-Bismut. subsulfoichthyo- 
]icum“ . Darmdesinfiziens. — Tabalax ( T c m m l e r w e r k e  A .-G ., Berlin): Tabletten 
von 0,25 g, je 0,025 g E xtr. Frangulac, 0,06 g Phenolphthalein u. 0,175 g Faexalin 
(Hefepraparat). Abfiihrmittel. — Brufa  (Dr. C. B r u n n e n g r a b e r , Ścliwaan i. M.): 
Brotgeback m it G!etre:devitaminen u. Gemiisebasen. — Jodgorgon (vgl. C. 1924.
II . 369) wird je tz t yon der Promonta G. m. b. H ., Hamburg, hergestcllt. Tabletten 
zu 0,05 g; Ampullen zu 2 ccm =  0,2 g Jodgorgon (Dijodtyrosin). — Thyroxin 
synłhełicum  (Dr. G. H e n n i n g , Berlin-Tcmpelhof): nach dem Verf. von H a r in g - 
TON u. B a r g e r  hergestelltes Thyroxin. — Thyroxin syntheiicum ,,Schering“ (S c h e - 
r in g -K a h lb a u m  A.-G., Berlin) is t nach dem Yerf. von S c h o e l l e r  u. S ch m id t ge- 
wonnen. — Thyreoactiv (Dr. G. H e n n in g , Berlin-Tempelhof): durch Zusatz gróBerer 
Mengen Kalium in ihrer Wrkg. bei endokriner Fettleibigkeit verstśirkte Scliilddruscn- 
substanz. •— Honnotcme (O. W. C a r n r ic k ,  Vertrieb durch Apothekenbedarfskontor, 
Berlin SW): Ovarial-Brunsthormon. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 67 [1927]. 757—59. 
772—74.) H arm s.

Zernik, Neue Arzneimittel. Aerosan ( A e r o s a h  G . m . b . H . ,  Berlin NW 23): 
Tabletten aus Mcnthol, Eukalyptol, Trioxymethylen u. ath . Olen. Werden zwecks 
Desinfektion der Zimmerluft yerdampft. —  Pleon: hier fiir Neon (vgl. vorst. Ref.) 
(Dtsch. med. Wchschr. 53 [1927]. 1909—10.) H a r m s .

— , Spezialitaten und Gelieimmitlel. Arhama-Blułen-Wein ( B o m b a s t u s -
Werke, Frcital-Zaucherode [Bez. Dresden]): I :  E xtr. Flor. Salv. off.; Vin. Cotonenst. 
yulg., Vin. Salv. off., Resin. Salv. off., Vin. Medic. Gegen Arteriosclerose. I I  enthalt 
auBerdem noch Maltose. Bei Lungenkranklieiten. — Arteriolysin I  w id I I  (Bi ol og.  
L a b o r .  Dr. S c h o c k ,  S tu ttgart): I :  weingeistige Lsg. von Extraktivstoffen aus Cact. 
grandiflor., Meliss. Trifol., Valer., ferner Auro-Natr. chlor., Camplior, Kieselsiiure u. 
Na-, K- u. Mg-Ionen. I I :  Milchzuckcrverrcibung (Tabletten) von N atr. glycerino- 
phosphor., Li, Si, MgO, CaF2, Fe-Phosphat. Beido gegen Arteriosclerose. —  Ben- 
zylopan (Chem. F a b r .  „ B a v a r i a “ , W iirzburg): Pillen m it je 0,02 Bcnzylbenzoat;
0,0002 Atropin, 0,025 Papayerin, 0,03 Camphor. tr it. u. 0,04 Opium. Bei Spasmen 
des Intestinaltraktes, Bronchialasthma, Angina pectoris, Gallensteinen, Nierensteinen.
— Einreibung Berghof ( E l e k t r o c h e m . - p h a r m .  L a b o r . B e r g h o f , Meificn [Saehsen]): 
weingeistige HeilkriŁuter- u. Coniferenextrakte. Bei HexcnschuB, Rheuma usw. — 
Edaposil ( E l i s a b e t h - A p o t h e k e  Dr. Ma x  H e i n z e , Dresden-N. 30): Perkolate yon 
Thymus Serpyllum, Senega, Drosera, Pinguicula, NH 4C1, 01. Menthae pip. in Zueker- 
sirup bzw. Glycerin u. Succ. L iąuirit. In  4 Formen (einfach, yerstarkt, fiir Asthmatiker 
u. Diabetiker) bei K atarrhen, Grippe, Bronchitis usw. — Ergoslabil ( O s t e r r e i c h .
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H e i l m i t t e l s t e l l e  G. A ., W ie n ll l) :  M utterkornpraparat zum innerliehen u. auBer- 
liclien Gcbrauch, — Oicht- und liheumalismustec „Dr. Bieli“ (Dr. E d u a r d  B l e l l ,  
Fabr. pharm. Prapp., Magdcburg-N.): Fruot. Phaseol. sine Semin. conc., Rad. Bardan! 
conc., Lign. Sassafras conc., Rad. Taraxac. c. Herb. conc., Fol. Menth. pip. conc. u. 
Geschmackskorrigcntien. Bei Giclit u. Rheuma. — Glaukosan (M, W oelm  A.-G., 
F a b r .  c h e m . - p h a r m .  P r i ip p .,  Spangenberg), vgl. C .1926. H . 1985, existiert in  3 Ab- 
arten: Rechls-Glaukosan m it 0,002 d-Suprarenin; 0,01 Methylaminoacetobręnzcatechin 
in 1 ccm RlNGER-Lsg. Links-Glaukosan: 0,8 ccm einer Lsg. von je 2%  1-Suprarenin 
u. Methylaminoacetobrenzcatcchin in  Ampulle. Ersteres zur subkonjunktiyalen Ein- 
spritzung, letzteres zum Eintraufeln bei Glaukoma simplex u. Iritis glaucomatosa. 
Amin-Glaukosan: 2—7—10%ig. Lsg. von Imidazolylathylaminchlorhydrat zur Ein- 
traufelung bei Glaukoma acutum. — Goldlropfen Dr. Madaus (Dr. M ad au s  u . Co., 
Radebiug, Bez. Dresdcn): Tct. Valerian. aeth., Camphora D 3, Strophantus D 3, 
Cact. grandiflor. D 1, Aur. natr. chlor. D 3, Crataegus oxyac. D 1 , Tct. Sacck. tost. 
q. s. c. Spir. Herzmittel. — Guathyman ( R i i wi - We r k ,  Kici): en thalt ein Guajakol- 
deriy., E xtr. von SuBholz, Thymian, schwarzcn Johannisbceren, Brombeeren, Br. ( ?), 
Anethol u. Saponin. Husten- u. Lungenmittel. — „Gutol“-Trinl:ól (P h il ip p  G u t- 
MANN, Hamburg 36): fl. Paraffin, Stuhlgleitmittel. —  Gyndetts (Dr. L a b o sc h in  
A.-G., Berlin NW  21): cifórmige Glycerintampons (16,0 g) zum Einfuhren in  die Vagina 
boi Ceryicalkatarrhen, Endometritiden, Fluor albus usw. — Haslro-Tdbletten (S tr o -  
MEYERsche Apothekc, Hannover) enthalten Anaesthcsin, Borax, Menthol u. Zueker. 
Bei Beschwerden der Atmungsorganc. — Hegro- Iłeduclionspillen (H. G ro e s z e r ,  
Berlin): im Stiick: E xtr. Aloes 0,05; E xtr. Cascar. 0,02; E xtr. Frangulae 0,007; Extr. 
Rhei 0,008; Podophyllin 0,01. Abfuhrmittel. — Heidruin-Schokolade (F. W. G u m p ert, 
Berlin C 2): Schokolade m it 1. Kieselsiiure u. Nahrsalzen zur Kieselsauretherapic. — 
Heilmiiłel Berghof ( E l e k t r o c h e m . - p h a r m .  L a b o r .  B e r g h o f ,  MeiCen [Sachsen]): 
lau t Angabe: olea adiposa et aetherea, extracta, tincturae: lini, chamomillac, thymi, 
arnicac, olivarum, adeps petroli, spiritus vini, sapo bal. Bei frischen u. eiternden 
Wunden, Insektenstichen usw. — IIcifie Brunst ( „ P h a r m a r i u m "  G. m. b. H ., 
Berlin S 42): Cort. Muir. Puam., Cort. Yohimbe, Bolet. cery., Testoval, Pulv. Herb. 
arom. Tier-Aphrodisiacum. (Vgl. auch C. 1926. I . 3611.) — Heiwo-Linsen ( L a b o r .  
c h e m . - p h a r m .  P r a p p .  d e r  S c h i l l e r - A p o t l i e k e ,  Dresden-Blasewitz): tiberzuckerto 
Pillen aus E xtr. Rhei comp., E xtr. Aloes, Extr. Rhamni Pursh., E xtr. Mechoda 
(== E xtr. Jalapae ?), E xtr. Frangul., Extr. Serpentar. u. E xtr. Caricis. Abfuhrmittel.
— Helamon ( C h e m . - p h a r m .  u. b i o c h c m.  La b o r .  E . R e n t s c h l e r ,  Laupheim 
[Wrttbg.]), Zus. nicht angegeben. Gegen Schmerzen aller Art. — Huslenmeister- 
TabletUn, -Tee und -Tropfen ( S c h w a n e n - A p o t h e k e ,  W orm sa. Rh.): Tabletten-. je 
Stiick Acid. benz., Anaesthcsin ana 0,01; Menthol, Antipyrin ana 0,02; Borac. 0,05; 
Extr. Priniul. 0,1; Sacch. Vanill. ad 1,0. Tee.-. Caric., Fruct. Phellandr. ana 5,0; F ret. 
Jujub. Herb. Serpyll., Rad. Primul. ana 10,0; Herb. Polygal. 20,0; Herb. Galeopsidis
40,0. Tropf en : Terpin. hydrat. 30,0; Tct. Droserae 100,0; Tct. Pimpinell. 480; Liq. 
Ammon. anis. 300,0; Acid. benz. 20,0. Boi Husteri, K atarrhen usw. — Hypnomorph 
„Woelm" (M. W oelm  A.-G., F a b r .  c h e m . - p h a r m .  P r i ip p .,  Spangenberg): Doppel- 
ampulle nach HAHN-Berlin m it 0,01 Apomorphinhydroehlorid auf 1 ccm RlNGER-Lsg., 
deren Salze m it dem Alkaloid zu einem Stabelien zusammengeprefit sind. Zur Be- 
seitigung von epilept. u. Tobsuchtsanfallen in der Irrenheilkunde. — Hypopartin 
(WiTTKOP u. Co., Che m.  F a b r . ,  Munster i. W.): durch Elektroosmose aus dem 
Infundibulartcil der Hypophyse gewonnenes Praparat. 1 ccm enthalt 0,0001 des 
Standard-Hypophysenpriiparats =  0,04 Histamin. Anwendung in Gynakologie, Ge- 
burtshilfe, Ncr%Tenheilkunde. — Jerusalemer Balsam nach Einsiedler Joli. Treutler am 
Spiłłelberge bei Glatz (Dr. phil. R. S c h i t tn y ,  F a b r .  p h a r m .  P ra p p .,  Glatz): Lsg. 
von Extrakten , K rautern u. Harzen: Aloe, Rhizom, Galang., Herb. Menth. pip. Inner- 
lich bei Magenbcschwcrden, Darmkolik; auCcrlich zum Auswaschen von Wunden. — 
Klarissana (A n n i K l a r a ,  Miinchen, Vertrieb: Hirsch-Apotheke, ibid.): uberzuckerte 
Tabletten aus pflanzlicher Kohle, Rhabarber, Lindenbluten, Faulbaumrinde, Tausend- 
giildenkraut, Kalmus- u. E nzianestrakt. Bei Magen-, Nieren- u. Darmkrankheiten, 
Grippe. —  Lyarthol (K r ip k e , Dr. S p e ie r  u .  Co., Berlin SO 26): Seifenspiritus m it 
15% Formaldehyd. Verd. ais Antisepticum. — Menopaz ( C h u p h a  G. m. b. H.,  
C h e m . - p h a r m .  L a b o r . ,  Miinchen 23): KBr, NaBr ana 5,0; Aconitin. cristall. M e r c k
0,000 05, Tct. Yalerian. ad 100,0. Bei neryósen, neuralg., klimakter. Stórungen u. 
Schmerzen. — Mensis-Tee Dr. Kirchmanns ( S c h w a n e n - A p o t h e k e ,  W ormsa. Rh.):
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Fret. Carvi, F ret. Foeniculi, Herb. Asperul. ana 5,0; F ret. Jun iper.; Flor. Millcfol., 
Flor. Chamomill. roman., Cort. Chinae ana 10,0; Tangkui 45,0. Bei Dysmenorrhóc. — 
Pinosalla (K in n e  G. m. b. H ., Fabr. pliarni. u. kosmet. Prśipp., Berlin-Charlotten- 
burg 4): Badezusatz in Tablettenform (Fiehtennadclbad). — Purgatw Dr. med. Heys 
(Dr. med. F r i e d r i c h  H ey , F a b r .  p h a r m .  P riip p ., Biickeburg): E xtrak te von 
Chinarinde 10, Orangenbl. 20, Taubnessel 20, Gansebl. 20, W erm ut 10, Sennesbl. 20, 
Faulbaumr. 10, Seifenkraut 10, Sticfmiitt. 20, Waehold. 20, Vogelbeere 10, Heidel- 
beere 20, Heidelbeerbl. 20, Natterwurz 10, Labkraut 10, Enzian 20, Ruhrwurz 10, 
Scamon. 10, Z im ttinkt. 20, A. 100, Glycerin 12. Abfiihrmittel. — Purgipan (Mi inch.  
P h a r m .  F a b r . ,  Miinchen 25): Caseara Sagrada, Rhabarber, Faulbaumrindc, Podo- 
phyllin u. Aromatika. Tabletten. Abfuhrmittel. — Pyrocyl (Darst. ders.): Tabletten 
zu 0,3 aus Stomaehicis, Tonieis u. organ. Ca-Salze, Salieylsaureverbb., Chinin, Coffein, 
Li, Pasta  Guarana. Bei Rheuma, Kopfschmerzen, Gicht, Grippe usw. -— Pytryden 
Wittkop (W lTTKOP u. Co., Chem.  F a b r . ,  Munster i. W .): Lsg. eines von D a r l in g -  
Panam a u. M orena-B erranguila aus einer columb. Rubiaeee isolierten Alkaloides. 
Ampullen. Pro ccm 0,025 wirksame Substanz. S tark spirillocid wirkend. Gegen 
Alveolarpyorrhoe. — Quinqumal (Dr. A l b e r t  B e r n a r d  Nac hf . ,  Berlin S W 19): 
Luminal, Adalin, Codeinphosphat, Trional, Phenacetin. Gegen Schlaflosigkeit. — 
Regenerator Dr. med. Fr. Heys (Dr. med. F r ie d r i c h  H ey , F a b r .  p h a r m .  P ra p p .,  
Biickeburg): F ret. Carvi, F ret. Anisi, Fol. Melissae, Turion. Pini silv., Cort. Condurango, 
Herb. Anserin., Fol. Sennae, Fol. Menth. pip., Flor. Chamomill., Herb. Card. bened., 
Herb. Hyperic., Herb. Taraxaci, Herb. Centaur., Fol. Jugland. ana 5,0; Fret. Myrtill., 
Rhiz. Gramin., Rhiz. Tormentill., Herb. Millefol. ana 10,0; Mac. per dies I II . c. mixt. 
parat. e Glycerin. 12,0; Alcoh. 100,0 e t cxtr. denuo per hor. X II. Liqu. obtent. mix. 
colando dep. et. adde Tct. Cort. Aurdnt. 10,0; Tct. Cinnamom. ceyl. 10,0, Sirup. simpl. 
ad 500,0. Bei Bleichsucht, Schwache, Nervositat. — Remeslan (F a b r. p h a r m .  P r a p p .  
K a r l  E n g e lh a r d ,  F rankfurt a. M.): Yohimbin. hydrochlor., E xtr. Muir. Puam., 
Test. sicc., Leeithin. ex ovo puriss., Cale. glycerinophosph., E xtr. Nuc. Colae. Bei 
soxueller Neurasthenie. — Rheumacapsin ( L ó w e n - A p o t h e k e ,  G. P o ii l ,  Gelsen- 
kirelien-Bismarck): ath . u. alkoh. Spanischpfefferextr., Campher, Methylsalicylat, 
A. salicyl, u. uberfettete Seifencreme. Zur Einreibung bei rheumat. Schmerzen. — 
Rheumatismus- und Gichttee Dr. Kirchmanns ( S c h w a n e n - A p o t h e k e ,  Worms a. Rh.): 
Lign. Guajaci, Rad. Asari, Herb. Chenopod. Cort. Frang., Cort. Salicis, Lich. island., 
Rad. Salicis ana. — Rheummalin  ( L ó w e n - A p o t h e k e ,  G. P o h l ,  Gelsenkirchen-Bis
marck): uberfettete Seifensalbe m it E xtr. Cap. sic. aether. u . ------- spirit., Ol. Sinapis,
Methyl. salicyl., Acthcr salicyl. Einreibung gegen Rheumatismus. — Rilactin 
(I. D. R i e d e l  A.-G., Berlin-Britz): Warenzeichen fiir Milchzucker. — Robokalk 
( O d e n w a l d - L a b o r .  Dr. J .  K ie s g e n , Michelstadt i. Odcnwald): Bierhefcnextrakt 
u. -pulver, Ca- u. Mn-Laetat, Ca- u. Fe-Glyccrinophosphat, Fe-Pyrophosphat, Silicea. 
Nahrm ittel. — Rondan ( D i a n a - A p o t h e k e  F r .  H a a c k , Elberfeld): Capsicum 100,0;
01. Terebinth. 30,0; NH,C1 60,0; NaCl 30,0; 01. Gaulther. 80,0; Chlf. 100,0; Menthol
6,0. Spirit. 300,0. Einreibung bei Muskelselimerzen u. Rheumatismus. — Tabulettae 
Protojodureti Hydrctrgyri ( A l e x a n d e r - A p o t h e k e  L eop . S c h e y e r ,  Berlin C 25): im 
Stiick 0,005 bzw. 0,01 Mercurojodid. Auch m it Zusatz von Opiumextrakt. Zur Be- 
liandlung syphilit. Sauglinge. — Tliyrowop (D egew op : G es. w i s s e n s c h a f  tl .  O r g a n -  
prapp. A.-G., Berlin S 59): Schilddriisenpraparat m it 0,1 mg organ, gebundenem Jod 
pro Tablette. Bei ICrctinismus, thyreogener Fettsueht, chroń. Obstipation, Derma- 
tiden usw. — Tópferin-Salbe und -Spiritus  ( C a r l  T o p fe r ,  F a b r .  p h a r m .  u. c he m.  
P r i ip p .,  N aum burga. S.). Salbe: Salieylsiiure, Eugenol, Campher, Menthol, Al-Sub- 
acetatlsg., ZnO, Lanolin u. Vaselin. Spiritus: Salicylsaure, Eugenol, Menthol u. A. 
Gegen Juckreiz. — Tormentill-Rilets (I. D. R i e d e l  A.-G., Berlin-Britz): Tabletten, 
dio die aus Tormentillwurzel stammenden Gerbstoffe enthalten. Bei Reizungen der 
Darmschleimliaut, ais Verhiitungsmittel gegen Durchfall. — Ujopain ( S c h i l l e r -  
A p o t h e k e ,  Dresden-Blasewitz): leeithinhaltige Emulsion von Salieylsaurebornyl- 
ester, Edcltannenól, Citronenol, Rosmarinól, Lavendelol, Geraniol, Capsicin u. aromat. 
Essigeatern. N icht fettende, leielit resorbierbare Zubereitung bei Rheuma, Hexen- 
schuB usw. (Apoth.-Ztg. 42 [1927]. 1440—42.) H arm s.

Josef Augustin, Schdumende oder nichtschaumendc Zahnpasten ? LaBt man 
sieh bei der W ahl einer Zahnpasta vom hygien. S tandpunkt leiten, dann ist die 
schaumende P asta  zu wahlen. W ird aber der Seifengeschmack u. das Schaumen nicht 
vertragen, dann leistet auch die zweckmaBig zusammengesetzte, n icht schaumende
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Zahnpasta gute Dienste. Es werden schlieBlich einige Vorschriften fur Zahnpasten 
angegeben. (Seifensieder-Ztg. 54 [1927]. 952—53.) SCHWARZKOPF.

Jo h a n n  D ubenhorst, Die Herstellung von Źahnlcrem. Bestes Bindemittol fiir 
eine lagerfahige W are: Pflanzenschleime, wie Traganth, Garrageen usw. D arst. des 
Carrageensclileimes zweckmaBig mittels kleiner Fruchtpresse. Ais Seife kommt neutralo 
Na-Grundscifo in  Mengen von 3—5%  in Ansatz. Vor Abfiillen in Tuben soli der Crem
5—14 Tage in  TongefaBcn m it Papierabdeckung stelien. Dann Glycerinabsondcrung 
abschópfen, nochmals kneten u. in  reino Sn-Tuben fiillen. Mehrere Vorscliriften. 
Fur Exportware gute Konscrvierung durch Benzoat usw. nótig; H altbarkeit durch 
Veilchenwurzelpulver begiinstigt. Engl. u. amerikan. Crems sind meist Seifencrems 
mit TFinterjrrSmoZparfumierung; der Orient bevorzugt blumigo Parftimierung, Australien 
Carbólpasten. (Dtseh. Parfiimerieztg. 13 [1927]. 374— 76.) H e l l e r .

A. P. Sachs, Vorbeugung der Moitenschaden. Vf. orórtcrt die gcwóhnliche 
Kleidermotte (Tineola biselliella Hummel, Tineola pellionella, L., u. Trichophaga tapet- 
zella, L.), ihre Entw . (Ei, Larye, Puppe, Schmetterling), dio Schiiden, die die Larye 
verursacht (die andern Entwicklungszustiinde sind harmlos) u. die dagegen gebrauchten 
AbwehrmaBnahmon. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 3 [1927], 504—07.) R u h l e .

G. Analyse. Laboratorium.
A. Behre, Die Einrichtungen von chemiscJien Untersuchungsamlern. Schildorung 

der neuzeitlichen Einrichtung gróBerer chem. Untersuchungsamter staatlicher u. 
kommunaler Art. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1521— 25. Altona.) SiEBERT.

A. Blackie und C. W. Ockleford, Priifung und Instandlialtung von Pyrometer- 
anlagen m it Thermoelementcn in  Betrieben und Laboratorien. Um eine Pyrometeranlage 
m it Thermoclementen in techn. Betrieben oder Laboratorien dauernd in  brauchbarem 
Zustand zu erhalten, lia t die Fuel Research Station cin Scliema fiir die Yorzunehmendcn 
Operationen ausgearbeitet, das hier m itgeteilt wird. (Journ. scient. Instrum ents 4 
[1927]. 448—50.) B o t tg e r .

A. Simon und W. Neth, Uber Filtrationsersćheimmgen. Es wurden von don Vff. 
Y crschiedene Filter (Porzellan-, Glas-, Quarzfritten, Membran- u. Papierfilter), be- 
sondors Filtertiegel (Berliner, Haldonwanger, S c h o t t  u. Geu., NEUBAUER, K r a t z ) 
bzgl. ihrer Eignung zum Filtrieren untersucht. U nter Benutzung des Manostaten 
von R a t h  (C. 1924. I. 1063) wurden reine Fil. (TF., Sauren, Laugen, Aceton, CCIJ 
filtricrt u. dio Filtriergesehwindigkcit unter w echselnden  Bedingungen gemessen. 
Ein sehr groBes Versuchsmaterial ergab die seltsame Tatsache, daB beim Filtrieren 
von immer neuen Fl.-Mengen das F ilter yerstopft wird u. die Filtriergescliwindigkeit 
stark sinkt, nim m t man jedoch vorfiltrierte Fil., unabhiingig von Konz. u. chem. Zus., 
so flieBen sio rascher durch u. zeigen konstantę Durclilaufgeschwindigkeiten, nur 
konz. Salzsaure Y erh alt sich u n te r  Umstanden anders. A nfańg licho  Beschleunigungen 
werden durch Entfernung der Luft aus den Capillaren u. deren Benetzung erklart. 
Neue Fil. u. filtrierto, die auf mindestens 80° erhitzt wurden oder 1—2 Tage standen, 
verstopfen allmahlich dio Filter. Zur Deutung der Ersclieinung wurden u . — . 
geladene Kolloide filtriert u. hierbei das Vorhandensein elektr. K riifto  festgestellt- 
Vcrss. m it Anlegon einer elektr. Spannung an den Tiegel lieBen dio Beeinflussung 
durch elektrostat. Ladungen verinuten, was jedoch bei Benutzung eines geerdeten 
Platintiegcls nicht bestatigt wurde. Verss. m it radioaktiven Substanzen sowie dio 
Theorie der Quellung der Filtermasse sowie die der Adsorption von OH- bzw. H-Ionen 
in den Capillaren erklartcn dio Vorgange nur zum geringen Teil. Eher noch ware dio 
Moglichkeit vorhanden, daB von den nach T a m m a n n  (C. 1927. I. 395) im W. vor- 
handenen 5 Molekiilarten die groBten Aggrcgato im F ilter zuriickgehalten -wurden, 
doch widerspricht dieser Annahme die m it dem Z E iSSsclien  Interferom eter bestimmto 
Anderung des Brechungsindes beim Filtrieren. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168 
[1927], 221—54. S tuttgart, Techn. Hoehsch.) B e r l i t z e r .

E. R upp, Einfaclier Vakuumverdampfapparat. Abbildung u. Beschreibung eines 
einfachen Vakuumverdampfapp. (Apoth.-Ztg. 43 [1927]. 14. Breslau.) L. JoSEPHY.

S. Erk, Zahigkeiismessungen an Flussiglceiten und Untersuchungen von Viscosi- 
nietern. Die Theorie der Kapillarviscosimeter g ibt keinen geniigenden AufschluB iiber 
die GróBe der HAGENBACHschen K orrektur fiir die kinetische Energie des ausflieBenden 
Straliles u. die C ouE TT E sche K orrektur fiir die Stórungen durch die Enden der 
Kapillaren. Vf. stellt zunaehst experimentell fest, daB dic HAGENBACHsche Korrektur
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auch dann anzuwenden ist, wenn dio KapiUare in ein weiteres, m it Fl. gefiilltes GefaC 
miindet. M it Hilfe des Ahnlichkeitsprinzips wird ferner naebgewiesen, von welchen 
Gro Gen diese Korrekturen abhangen, sowie daB sie in  die C ouE TT E sche Kapillar- 
methodc nicht m it eingehen, die daher fiir die Ausfuhrung von Fundamentalmessungen 
geeignet ist. Nach dieser Methode wird ein Absolut-Zahigkeitsmesser konstruiert, m it 
dem die Zahigkeit yon A nilin, Minercdolen u. Ricinusol gemessen wird. Dadurch werden 
zu den bekannten, fiir Zahigkeitsmessungen geeigneten NormalflL, dio nur einen ge- 
ringen Teil des erforderlichen Zahigkeitsbcreiches deeken, in  hinreieliendem Umfange 
neue Fil. gewonnen. Mit diesen NormalflL werden die in  der L iteratur yorgeselilagenen 
Formeln zur Umrechnung der Zahigkeit aus Englergraden in  absol. Mafi durch Ver- 
gleichsmessungen gepriift. Die Verss. bestatigen die Richtigkeit der von VoG EL (C. 1923.
I I .  64) vorgeschlagenen Formol. Die Grenzen der Vcrwendungsmoglichkeit u. dio 
Ungenauigkeit des ENGLERSchen Zahigkeitsmessers werden recbner. u. oxperimentell 
bestimmt. (EinfluB der Tropfenbldg., der Tnrbulenzgrenze, der A rt der yerwandten 
MeBkolben u. der Tcmperaturverteilung.) Die Zahigkeitsmesser nach V o g e l -O ssa o  
u. L a w a c z e k  werden untersucht, ihre MeBgenauigkeit bestimmt u. Verbesserungen 
yorgeschlagen. (Wissenschl. Abh. physikal.-techn. Reiclisanstalt 11 [1927]. 251 
bis 308. Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 11—14.) S i e b e r t .

John L. Hodgson, Manometer m it gekriimmter Rohre. Bei dem 1. c. abgebildeten 
Manometer ist die Nullstellung des Meniskus der Fl. durch Volumiinderungen, dic 
infolgo der Kriimmung des Rohres ointreten, von der Temp. unabhangig gemacht. 
(Journ. seient. Instrum ents 4 [1927]. 456—57.) B o t t g e r .

C. Hagen, Das Hangphanomen des Quecksilbers und ein neue-s Manometer. Ais 
„Hangphanom en" bezeiohnet Vf. die bekannte Erscheinung, daB bei bohem Vakuum 
in  Mc LEO D -C apillaren das Hg infolge v o n  Adhasion a n  der Scheitelfliiche hiingen bleibt, 
auch wenn in  einer kommunizicrenden Róhro v o n  gleichem Querschnitt der Hg-Spiegel 
unter dio Kuppe der gefiillten Capillare gesunken ist. Dic Niveaudiffercnz, die notig 
ist, um das Hg v o n  der Kuppe der Capillare loszulósen, wird ,,Hanglange“ genannt. 
Vf. findet eine je nach der Form der Scheitelflaeho vcrschiedene, fiir diesclbe Capillare 
aber gut reproduzierbare Abhangigkeit der Hanglange vom Gasdruck. Es wird eine 
A pparatur angegeben, m it der man die zu den Hanglangen gehórendon Drucke ermitteln 
u. so den MeBbereieh des Mc L e o d  nach der Seite hoherer Yakua hin-vergróBern kann. 
Ais Grenze des Verf. g ibt Vf. an, daB bei Hanglangen v o n  15— 20 cm der Hg-Faden 
sich  nicht mehr regelmaBig ablost, sondern unterhalb der Schcitelfliiche reiBt. (Pliy- 
sikal. Ztschr. 28 [1927]. 735—37. Hamburg.) Cr e m e r .

H. Ebert, V akuumtechnische Apparate. t)bersicht iiber Reinigung des Hg fiir 
Vakuumapparate, iiber Schliffyerbindungen, Hahne u. Vakuumventile. (Glas u. 
A pparat 8  [1927]. 153— 55. 163— 65. Charlottenburg.) B e h r l e .

James Taylor, Reinigung seltener Gase durch Natrium. An einem von d em  Vf. 
friihcr (C. 1927. I. 920) beschriebenen Yerf. zur Reinigung seltcner Gaso yon Ver- 
unreinigungen durch aktivo Gase, das in  manclien Fallen das SoD D Y sche Ca-Verf. 
zu ersetzen vermag, sind einige Abanderungen angebracht. (Journ. scient. Instrum ents
4 [1927], 455.) " B o t t g e r .

Walter Baltrusch, Beitrdge zur Bestimmung der Kornzusammenselzung von 
Stauben und Mehlen. I I . Die Bestinnnung der Zusammensetzung des Unterkorns von 
iStauben und Mehlen durch stufenweise Sedinienlalion in  einer mscosen Losung und Her- 
stellung eines Films aus dieser. (I. vgl. C. 1928. I. 229.) Zur Unters. des Unterkorns 
(Durchgang durch ein 10000 Maschensieb) schlagt Vf. vor, die Probe in einer Lsg.
von Celluloid in Aceton stufenweise zu sedimentieren, aus der Lsg. einen Film her-
zustellen, ihn mkr. auszumessen u. nach der TeilchengroBe auseinanderzutrennen. 
Die Abschnitte werden verascht u. gewogen. Abbildung u. Beschreibung des App. 
im Original. Vf. schlagt fiir Zement folgende Trennung u. Bezeichnung vor: Korn- 
groBe 0—5 mm/1000 =  U 5, 5—15 mm/1000 =  U  15, 15—30 mm/1000 =  U 30. Die 
H auptanteile des Mchles 30—64 mm/1000 =  Zwischenkorn. F iir die Beurteilung von 
ZerMeinerungsapp. u. W indsichter ist die Kenntnis yon U 5—30 neben den Sieb- 
riickstandcn wichtig. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1450— 51. Miilheim a. d. 
Ruhr.) J u n g .

Wilhelm Bachmann und Ludwig Maier, Zur Wertbestimmung von Adsorbenlien. 
Zur Beurteilung der W irksamkeit von Adsorbentien, speziell von Kieselsauregelen, 
gogeniiber Dampfen kann die zumeist ubliche Best. des sogenannten Sorptions- 
maximums ais nicht ausreichend angesehen werden. Yielmehr ist die Aufnahme einer
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yollstandigen Sorptions- u. Dcsorptionskurve erforderlich, wcnn man iiber die Eignung 
der einzelnen Adsorbentien, beispielsweise zu bestimmten techn. Zwecken, ein voll- 
gultiges U rteil gewinnen will. Die Vff. haben eine (nach dem Vorgange von T r o u t o n ,  
C. 1907. II. 772. 1300) von B r o r  G u s t a v e r  (C. 1923. I. 221) auf MERCKsche Tier-C 
kohle angewandte Arbeitsweisc, welche m it friilieren Befundcn an KokosnuBkohle 
(vgl. B a c i im a n n ,  O. 1917. I I . 747) iibereinstimmende Ergebnisse gezeitigt hatte, auf 
ihre Eignung zur schnellen Aufnahmc von Sorptions- u, Desorptionskurven der Kiesel- 
sauregele gepruft. Es lieBen sich die zur Beurteilung dieser Adsorbentien so wichtigen 
yollstandigen Diagramme in 1/20— 1/30 der sonst erforderlichen Zeit m it groBer Genauig- 
keit entwickeln. Die Kurven zeigen samtlieh den eharakterist. Hysteresistypus der 
VAN BEMMELENschen Wassercyclen des Gels der Kieselsaure. —  Die beschriebene 
Arbeitsweise zur Erm ittlung der Dampfspannungsisothermcn yon Kórpern m it gel- 
artigem Feinbau ist ohne weiteres zur yergleichenden Priifung insbesondere von techn. 
Adsorbentien deshalb allgemein anwendbar, weil sie neben genauem Arbeiten gestattet, 
umfangreiches Versuehsmaterial in  yerhaltnismaBig kurzer Zeit zu erbringen. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168 [1927]. 61—72. Seelze bei Hannover, E. d e  H a e n  
A .-G .) B l o c h .

Rene Baus, Farbmuster fiir  die Priifung der Beinschwarzregenerierung. Vf. stellt 
durch Zusatz yon 0,25, 0,50, 1,0 u. 2 ccm einer 0,04%ig. BromłhymoUsg. zu 35 ccm 
einer 0,5°/oig. Eg.-Lsg. 4 von Gelb nach Braun gehende, in  gut yerschlossenen Róhren 
mehrere Wochen haltbare Earblsgg. lier, die zur Beurteilung des Brenngrades bei der 
Wiederbelebung von Entfarbungskohlcn geeignet sind. Beim Vergleich der Eilrbung 
der durch Kochen (2 Min.) von 60 g Kohle m it 75 ccm NaOH-Lsg. (9° Brix) erhalt- 
liehen, die organ. Reste der Kohle enthaltenden El. m it den Standardlsgg. kann dio 
Entscheidung, ob zu stark  (farblos), gut (schwach citronengelb), m ittel oder zu scłrwach 
(braun) gebrannt wuirde, leicht gefallt werden. (Ind. engin.Chem. 19 [1927]. 1296.) H e r z .

E. J. Roberts und F. Fenwick, Ein einfachcr T yp  einer Verbindung fiir Fliissig- 
keiłen. Es wird eine neue A pparatur beschrieben, um  Potentialdifferenzen zwischen 
Fil. zu messen. Diese besteht in ihrem wcsentlichen Teil darin, daB die 7,u messenden 
Fil. langsam an den beiden Seiten eines Glimmerblattchens vorbeiflieBen, das eine klei no 
Offnung besitzt. Dieses kleine Loch is t dio einzige Verb. zwischen den Fil. Zur Er- 
probung wird das Potential zwischen 0,1-mol. HC1- u. 0,1-mol. KCl-Lsg. gemessen. Der 
erhaltenc W ert (28,00 mVolt) is t in  befriedigender Ubereinstimmung m it dem nach 
L e w is  u .  S a r g e n t  (Journ. Amer. chem. Soc. 31 363 [1909]) berechneten (28,4); 
der von Ma c  I n n e s  u .  Y e h  (C. 1922. I I I .  1 1 2 ) experimentell gefundene W ert 26,78 mV. 
ist etwas niedriger. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2787—91. New Hayen [Conn.], 
Univ.) , K l e m m .

GeorgeS Simon, V'erwendung des Spekłroskoi>s bei der Regelung der Vberlagerungs- 
linien. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1269—70.) E n s z l in .

Hans Kiistner, Die Ionisationsmessung der Róntgenstrahlen nach der absólulen 
R-Eiriheit. Bericht iiber eine krit. Unters. der bisherigen Verff. zur Ionisationsmessung 
der Róntgenstrahlen. Es wird ein E ichstandgerat beschrieben, das empir. Eichung 
m it 0,2 mg R a gestattet. Zur Best. der Ionisation nach absol. R-Einheiten wird 
ein HARMS-Kondensator angesclilossen u. geeicht, dam it is t dio Messung auf ca. l,5 ° /0 
genau moglich. (Physikal. Ztschr. 28 [1927]. 797—803. Góttingen.) R . K. M u l l e r .

Gr. Landsberg, Zur Methode der phołographischen Photometrie. Durch Best. der 
Extinktionskoeffizienten wird die Anwendbarkeit der yon W lN TH ER (C. 1923. IV. 486) 
yorgeschlagenen Nełzfiłter im ganzen spektralen Gebiet' bis 2000 A bestatigt. (Ztschr. 
Physik 46 [1927]. 106—08. Moskau, Inst. f. Physik u. Biophysik.) L e s z y n s k i .

W. Dziobek und M. Pirani, Normallampen fiir  lwlie Farbetemperaturen. Be- 
schreibung der Einwendel-Opalglaslampe O P  40 der Osram-K.-G., die ais photomelr. 
Normallampe eine Farbtem p. von iiber 2500° abs. besitzt u. sich ais Sekundarnormal 
bei der Messung gasgefiillter Lampen eignet. Umfangreiche, m it dieser Lampe aus- 
gefuhrte MeBreihen haben eine gute Konstanz derselben u. eine Reproduzierbarkeit 
der mittleren horizontalen Lichtstarkc u. des Verhaltnisses der m ittleren horizontalen 
Lichtstarken zur mittleren raumlichen Lichtstarke ergeben, die der der Vakuummetall- 
fadenlampe m it zickzaekfórmig angeordneten Faden entspricht. Abb. u. Lichtyer- 
teilungskurven im Original. (Wissenschl. Abh. physikal.-techn. Reicbsanstalt 11 [1927]. 
237—43. Physikal.-techn. Reichsanstalt.) ” S i e b e r t .

Ebbe Linde, Eine neue potentiomelrische Tiirieranordnung. Die Methode beruht 
auf der Verwendung einer 'J'riode m it hohem Verstarkungsfaktor. Die Spannung des

X. 1. 48
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Titrierkrcises wird a n d a s  G ittcr angesclilossen u. die Variationen des Anodenstromes 
abgelesen. Wenn die Gitterspannung wahrend der ganzen Titrierung negativ ge- 
halten -wird, was_,durch Vorsclialtung eines Trockenelementes oder Akkumulators leicht 
zu erreichen ist, so gelingtles, die Potentialanderung der Titrierelektrode zu yerfolgen, 
ohne derselben Strom zu entnehmen u. ohne da!3 die Einstellung eines Nu 11 i n st r u men tes 
ndtig"ware. (Svensk Kem. Tidskr. 39 [1927]. 285— 87. Góteborg, Chalmers Tekniska 
Inst.) 0Ś4ip SlEBERT.

W. Bottger, Uber den Einflufl der aus dem Olase słammenden Verunreinigungen 
auf den Tiier von Natronlaugen. (Vgl. S e i l e r , Schweiz. Apoth .-Ztg. 65. 229;' C. 1927.
II. 852.) Titrationen m it Laugen, dic aus Ampullen verschiedenen Alters hergestellt 
warcn, gegen HCl — beide xL-n. — , ergaben m it yerschiedenen Indicatoren Abweiehungen 
iiber 1%  bis 1,8% nur bei den iiltesten Ampullen, bei denen die 5-n. Lauge etwa 3 Jalire 
auf das Glas eingewirkt hat, u. zwar auch nur m it Dimethylgelb ais Indicator. Der 
EinfluB der in  der Lauge enthaltenen Carbonate wurde bei den Verss. eliminiert, so daB 
die Abweiehungen bei den einzelnen Indicatoren nur auf den EinfluB gel. Silicate 
zuriickzufuhren war. Bei Phenolphthalein t r i t t  der storende EinfluB von S i02 gegen- 
iiber dem von C 02 zuriiek. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 65 [1927]. 549—53. Leipzig, 
Uniy.) L. JOSEPHY.

K. Seiler, Uber den Einflufl der aus dem Olase słammenden Verunreinigungen 
a u f den Tiler von Natronlaugen. (Vgl. yorst. Ref.) Vf. stellte fest, daB die von ihm  unter- 
suchten Laugenampullen einen groBeren Fehler aufwiesen, ais den vom Fabrikanten 
garantierten r t3 % 0, u. gibt nochmals einen tlbcrblick seiner Versuchsresultate. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 65 [192?]. 577—78. Bern.) L. JOSEPHY.

A. Mc Milian und W. Easton, Elektrometrische Titrierungen: Chloramin T  ais 
Titrierreagens. Bei der Titrierung m it Chloramin T  (N o l l , C. 1925. I. 412) kann der 
Endpunkt auch mittels des elektrometr. App., ahnlich dem von K e l l y  (Ind. engin. 
Chem. 9. 780 [1917]) Yorgeschlagenen, sehr genau bestimmt werden. Die Chloraminlsg. 
wird elektrometr. gegen As20 3 eingestellt. Verschiedene prakt. Beispiele werden be- 
sohrieben. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. T. 472. Glasgow, Uniy.) LlNDENBAUM.

I. M. Kolthoff, Die Empfindlichkeit der Farbindicatoren bei hoheren ais gewóhn- 
lichen Temperaturen. Das Yerh. zahlreicher Indicatoren bei 18, 70 u. 100° w ird unter
sucht. Yon den Ergebnissen is t f olgendes hervorzuheben: Indicatoren yon bas. Charakter 
sind bei hóherer Temp. gegen H ’ bedeutend weniger empfindlich, gegen OH' ist die
Empfindlichkeit gróBer. Die Empfindlichkeit gegen H ' wechselt beim amphoteren
M ethylrot u. bei sauren Indicatoren fast gar nicht m it der Temp. Noch geringer ist 
die Temp.-Empfindlichkeit der Sulfonphthaleine. — Theoret. Ableitungen u. Tabcllcn 
iiber die Vers.-Resultate s. Original. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 40 [1921]. 775— 85. 
Utrecht, Univ.) OSTERTAG.

Erich Gebauer-Fiilnegg und Eduard Petertil, Uber die gleichzeilige Bestimmung 
von Schwefel und Chlor in  organischen Verbindungen. Vff. haben eine Verbesserung 
der ASBOTHsehen Methode (Chem.-Ztg. 19. 2040 [1895]) zur Best. von S in  organ. 
Verbb. ausgearbeitet unter Berucksichtigung des Umstandes, daB die S-Werte durch 
Auflosung von S i0 2 der Glas- bzw. PorzellangefaBe nicht unbetraehtlich erhóht werden 
(vgl. H in t e r s k ir c h , Ztschr. analyt. Chem. 46. 245 [1907]). Das Verf., das sich 
auch zur Best. yon S u n  d Halogen (erprobt besonders an Sulfochloriden) eignet, 
wird bei B e s t .  y o n  S allein w e  folgt ausgefiihrt: 0,15—0,20 g Substanz werden 
in  einem Wageróhrchen (17 cm lang, 2,7 cm breit) m it 8 g Na2C03 u. 5 g Na20 2 innig 
gemischt u. der quantitativ  iń einen Ni-Tiegel (ca. 80 ccm) gebrachte Inhalt zuerst 
im Trockenschrank, dann m it dem Bunsenbrenner iiber Asbest (320— 360°) u. endlich 
yorsichtig m it offener Flamme bis zur Diinnfl. der Schmelze erhitzt. Auslaugung 
des h. Tiegels m it dest. W. in  einer Berliner-Porzellanscliale u. yorsichtige Ansauerung 
des F iltrats in bedecktem Becherglas (800— 1000 ccm) m it verd. HCl. Entfernung 
der S i0 2 aus dem Eindampfruckstand — eytl. nur des Hauptteiles derselben durch 
F iltration ohne Einengen — u. Fallung yon S 04"  im F iltra t (500 ccm) m it sd. BaCl2. 
Bei gleichzeitiger B e s t .  y o n  S u. Cl wird die L sg . der Schmelze m it H N 0 3 an- 
gesauert u. nach Abscheidung von S i0 2 wie oben, S 04"  m it Ba(N 03)2, hierauf Cl' 
m it AgN03 gefallt. Zur Unschiidlichmachung der nach P r in g s h e im  durch evtl. 
Uberoxydation entstehenden Halogensauren wird yor der AgCl-Fallung m it 5 ccm 
gesatt. Na2S03- oder N aH S 03-Lsg. aufgekocht. Das Verf. ha t sich auch zur Best. 
der Halogene allein yielfacli bewalirt. Beleganalysen. (Monatsh. Chem. 48 [1927]. 
019—25. Wien, Uniy.) H e r z o g .
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M. Wilmet, Ober die Bestimmung der Bestandteile in  Gasgemisclien von Schwefel- 
wasserstoff, Kóhlendioxyd, Arsen- und Phosphorwasserstoff wid Acetylen. Zur Analyso 
von Gasgeinischen dieser A rt werden diese in  Absorptionsbiiretten nacheinander 
mit Zn-Acetat zur Entfernung des H 2S in konz. Lsg., KOH zur Absorption von C02, 
mit einer 80°/oig. wss. Lsg. yon Cd-Acetat zur Entfernung des AsH3> m it einer 30%ig. 
Lsg. von Se02 zur Absorption von PH 3 u. m it einer alkal. Lsg. von K 2H gJ4 zur Best. 
des C2H 2 behandelt. Aufler der Absorption von AsH3 u. des C2I I 2 sind die Rkk. sehr 
rasch. Die Resultate mussen wegen der Lóslichkeit der Gase in  den Absorptionsfll. 
eine Korrektur erfahrcn. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1136—38.) E n s z .

F. C. D., Die Analyse von Gasgemischen unter Benutzung der Warmeleitfahiglce.it. 
Da das Verf., trotzdem es sich bereits sehr bewahrt hat, nur wenig bekannt ist, er- 
ó rtert es Vf. zusammcnfassend nach Grundlagen u. Ausfiihrung an Hand von Ab- 
bildungen darauf begriindeter selbst registrierender App. Die Grundlage des Verf. 
beruht auf dem Yergleiche der elektr. Widerstande, die zwei durch einen elektr. Strom 
erhitzte Pt-D rahte zeigen, dereń einer m it einem unyeranderlich bleibenden Gase, u. 
dereń anderer m it dcm zu untersuchenden Gase oder Gasgemisclie umgeben ist. (Ind. 
chimique 14 [1927]. 447—51.) R u h l e .

E letnente und anorganische Yerbindungen.
Ludwig Moser und Josef Singer, Die Bestimmung und die Trennung sellener 

Metalle von anderen Metallen. X. M itt. tJber drei neue gravhnetrische Bestimmungen 
des Berylliums und darauf beruhende Trennungen. (IX . vgl. C. 1927. II. 1057.) Mit 
einer aus BeO bereiteten Stammlsg. von reinstem BeSOd wird die iiblichc Methode 
der Fallung des Be m it NH 3 nachgepriift u. wegen der in Lóslichkeitsbestst. erwiesenen, 
nicht unbotrachtlichen Lóslichkeit yon Be(OH)2 bei Anwesenheit yon OH' u. der 
kolloiden, schleimigen Bescliaffenheit der Fallung yerworfen. Dagegen ergab in 
Anlehnung an dic Best. von A l"‘ nach S c h ir m  (Chem.-Ztg. 33. 871 [1907]) die Fallung 
durch Hydrolyse m it NH 4N 0 2-Lsg. brauchbare Ergebnisse (Methode I). Man erhitzt 
die schwach saure, yerd. Be-Salzlsg. unter Durchblasen yon L uft — Entfernung 
der aus NH4N 0 2 nach Glcichung 2 H N 0 2 =  NO -f- N 0 2 +  H 20  gebildeten schad- 
lichen Stickoxyde — auf 70° u. fallt m it 6% ig. NH 4N 0 2-Lsg. unter Zugabe von CH3OII 
(Beseitigung der schadlichen H N 0 2 durch Veresterung).. Nach 1/2-std. Kochen u. 
neuerlichem Zusatz von CH3OH wird das Be(OH)2 filtricrt, m it h. W. gewaschen, 
getrocknet u. gegliiht. Beleganalysen. — Methode I I . Fiir die Best. auch sehr geringer 
Be-Mengen eignet sich die Fallung ais unl. Adsorptionsverb. aus dem durch Hydro
lyse yon Be-Salz gebildeten, geladenen Be(OH)2-Sol m it der — geladenen Gallus- 
gerbsaure (vgl. IX . Mitt.) in  yollstandig neutralcr Lsg. Man erhitzt die schwach 
saure Be-Salzlsg., dic nur noch Alkalien enthalten darf, m it uberschussigem NH 4N 0 3 
(Beschleunigung der Fallung durch Elektrolyte) zum Sieden, yersetzt dann m it uber
schussiger 10%ig. Tanninlsg. u. hierauf bis zur Beendigung der Fallung tropfenweise 
m it NH 3 —  bei Ggw. von Alkaliion TJmfallung aus saurer Lsg. (HCl oder H 2S 04) 
m it NH 3 — , filtriert, wascht m it h. W., trocknet bei 110—130° u. fiihrt durch Gluhcn 
im  Quarztiegel (-}- etwas H N 0 3) in  BeO iiber. Beleganalysen. — Methode I II . 
Dieses zur Best. auch kleinster Be-Mengen geeignete Verf. wurde in  einer Verbesserung 
der Fallung ais krystallin. BeNH4P 0 4- x H20  in  bis zum SchluB der Fallung schwach 
saurer Lsg. u. dessen tjberfiihrung in  Be-Pyrophosphat erkannt. Die schwach saure 
Be-Salzlsg. wird m it uberschussigem (NH4)2H P 0 4 u. NH 4N 0 3 sowio einer kalt gesatt. 
Lsg. von Ammonaeetat (oder Sulfosalicylsaure) zur Zuriickdrangung yon [H '] zum 
Sd. erhitzt. Nach Lsg. des Nd. in  H N 0 3 (2:1)  wird durch tropfenweise Zugabe yon 
2>5%jS- NH? dic langsame Bldg. des feinlcrystallin. BeNH4P 0 4-xH 20  bewirkt, worauf 
erst ammoniakal. gemacht wird. Nach Verd. m it k. W. u. Absetzen wird iiber Asbest 
oder Quarzfiltermasse filtriert, m it 5°/0ig. li. NH 4N 0 3-Lsg. P 0 4"'-frei gewaschen, 
im elektr. Ofen gegliiht u. gewogen. Beleganalysen. — Auf dem Verh. des Be im 
Gegensatz zu anderen Metallen in saurer Lsg. bestimmter [H‘] ein 1. Komplexion zu 
bilden, das durch Tannin nicht yerandert wird, konnten die T r e n n u n g s m c t  h o d e n 
von yielen anderen Metallen aufgebaut werden. — B e -F e . Dio neutrales Be" u. Fe‘" 
enthaltende, ca. 500 ccm betragende Lsg. w ird nach Zusatz yon uberschussigem Ammon- 
acetat u. NH 4N 0 3 sowie 1,5 ccm 80°/oig. Eg. pro 100 ccm FI. zum Sd. erh itzt u. nach 
Zugabe einiger Tropfen 3% ig. H 20 2-Lsg. zur Verhinderung der Red. yon Fe‘" unter 
Riihren m it 10°/oig. Gerbsaurelsg. gefallt. Der blauyiolette Nd. — das F iltra t muB 
gelbbraun sein — wird nach Lsg. in  wenig h. yerd. H 2S 0 4 nochmals in  gleieher Weise
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gefallt. Der mm Be-freie Nd. wird m it NH.jN03-haltigem W. saurefrei gewasclien, 
getrocknct, vorsichtig im Porzellanticgel yerascht u. nach Abrauchen m it wcnig H N 0 3 
durch starkcs Gluhen in Fe20 3 iibergefuhrt. Im  F iltra t wird das Be nach Zusatz 
von iiberschussigem NH3 nach Methode I I  oder nach Oxydation der Gerbsiiure 
(H N 03, Konigswasser, H 20 2) ais Be2P 20 7 (Methode III )  bestimmt. Beleganalysen. — 
Be-Cr .  Arbeitsweise wie vorst. Beleganalysen. — Bc- Ti .  Die m it NH 3 neutralisierte 
T i” "-Lsg. wird nach Zusatz von Ammonacctat u. -n itrat, sowie von 20—25 ccm 
80%ig. Eg. zum Sd. erhitzt u. m it 10°/oig. Gerbsaurelsg. unter Riihren gefallt. Der 
feuerrote Ti-Gerbsaurend., der auch in der starkeren Eg. unl. ist, wird m it 10%ig. 
Eg. (-|- etwas NH 4N 0 3) gewaschen, getrocknet u. nach Abrauchen m it wenig H N 0 3 
durch Gliihen in T i0 2 iibergefuhrt. Best. von Be im F iltra t nach Methode II . Bcleg- 
analysen.— Bc- Zr .  Arbeitsweise wie vorst. Die reinweiBe Zr-Gerbsaureverb., dereń 
einfache Eallung geniigt, is t in E g . u. sogar HC1 (1: 20) unl. Beleganalysen. — Be - Th .  
Der in  Ggw. von Ammonacetat in  2—2,5%ig. Eg. unl. weiBe Th(OH).,-Gerbsaure- 
komplex wird durch doppelte Eallung frei von Be erhalten. Beleganalysen. — Be-Wo.  
Man versetzt die Be-Salz u. ein Alkaliwolframat enthaltende neutrale oder alkal. 
Lsg. (300—500 ccm) m it iiberschussigem NH.,N03 u. 10 ccm H ,SO, (1: 2) u. fallt 
in  der Siedehitze m it 10°/oig. Gerbsaurelsg. im UberschuB (5 Min.), worauf sieh nach 
weiterem Zusatz ron  N H 4N 0 3 u. Kochen (5 Min.) die braune W o03-Gerbsaureverb. 
dicht abseheidet. Waschen des Nd. m it H 2S 04 (1: 10) -j- etwas NH 4N 0 3. Die aus 
dem E iltra t evtl. noch erfolgende geringe Naehfallung wird m it der 1. yereinigt. 
Trocknen, m it wcnig H N 0 3 abrauchen u. tlberfuhrung in W o03 durch Gluhen. Best. 
von Be im F iltra t nach Methode I II . Beleganalysen. — Be-V. Man erhitzt die neutrale, 
Be-Salz u. A lkalivanadat enthaltende, m it iiberschussigem Ammonacetat u. -nitrat, 
sowie 2,5 ccm 80%ig. Eg. pro 100 ccm Fl. versctzte Lsg. (300—500 ccm) m it iiber- 
schiissiger Gerbsaurelsg. zum Sd., filtriert h., wasclit dic tiefblaue Komplexverb. 
m it 10%ig. Ammonacetatlsg., raucht m it H N 0 3 ab u. fuhr t  durch Gluhen in  V20 5 
iiber. Beleganalysen. —  Be- Mo.  Wegen Lóslichkeit des Mo03-Gerbsaurekomplexes 
in Eg. oder NH 3 wird das Be nach Methode I I  gefallt, der Nd. von Spuren anhaftenden 
Mo03 m it etwas NH 3 befreit u. dann m it sehr verd. NH 3 (-f- etwas NH 4N 0 3) ge
waschen. Best. des Mo im F iltra t auf belcannte Weise. Beleganalysen. (Monatsh. 
Chem. 48 [1927]. 673—87. Wien, Teehn. Hochsch.) H e r z o g .

Gustave Autie, Tiirimetrische Beslimmung des Cers. Eine krit. Unters. u. Zu- 
sammenstcllung aller bisher bekannten Methoden zur titrim etr. Cerbest. m it Angabo 
von Versuchsresultaten. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 41 [1927], 1535—46. Sor- 
bonne.) L a n g e r .

Kin’ichi Someya, Potentiometrische Beslimmung des Cers. Das W ismutatverf. 
der Cer-Best. von Me t z g e r  (C. 1909. I I .  335) wurde der potentiom etr. Methode an- 
gepaBt. Cerosulfat wurde in  schwefelsaurer Lsg. durch Sieden m it Natrium wism utat 
oxydiert u. die erhaltene Lsg. nach dem Erkalten u. Verdiinnen m it W. m it 1/10-i). 
bis 1/200-n. Ferrosulfatlsg. —  je nach der Konz. des Cerisalzes — potentiometr. titriert. 
Beim Aquivalenzpunkte muB 3—5 Minuten auf die Potentialeinstcllung gewartet 
werden. Die Potentialkurve verlauft ganz g latt. Bei Anwendung von Schwefelsaurc 
von geeignetem Sauregrad (6,4— 12-n. H 2S 0 4) is t die Oxydation zum Cerizustand u. 
das erhaltene R esultat gut. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168 [1927]. 56— 60. Sendai 
[Japan], Tokoliu Imp. Univ., Research Inst. for Iron, Steels etc.) BLOCH.

J. Kassler, Colorimelnsche Bestimmung des Hólybdans w i Stahl. Dio Best. beruht 
auf der Farbenrk. der Molybdate in saurer Lsg. m it KCNS u. SnCl; . Das Mo wird 
vom Fe m it NaOH getrennt u. ais Vergleichslsg. chem. reinc Mo-Śaure yerwandt. 
Genaue Arbeitsvorschrift im Original. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 953—54. Kladno.) JUNG.

Ulrie B. Bray und H. Darwin Kirschman, Die potentiometrische Bestimmung 
von Indium . Die elektrolyt. Best. des In  g ibt zu niedrige Werte, die ais ln 20 3 ist lang- 
wierig. Dagegen laBt sieh In  sehr bequcm potentiometr. m it K 4[Fe(Cn)„]-Lsg. titrieren. 
Dabei lieB man die K,[Fe(Cn)f,]-Lsg. zu der sehr schwach sauren (0,05-n.) In-llsg. fliefien. 
Der Potentialabfall ist sehr scharf; am besten arbeitet man bei Zimmertemp .Erhohung 
der Temp., Saure- oder Neutralsalzzusatz verwischen den Spannungsabfall. Die Ge- 
nauigkcit ist auf 0,1—0,2% zu schatzen. U nter den angegebenen Bedingungen ist 
das Verhaltnis In : [Fe(Cn)„] (innerhalb 0,2%) 5: 4 (entsprechend InjK[Fe(Cn)6]4). Da 
das Verhaltnis bei Zn 3: 2 ist, laBt sieh die Ferrocyanidlsg. gegen reines Zn einstellen. 
(Journ. Amer. chejn. Soc. 49 [1927]. 2739—44. Pasadena, California.) K l e m m .
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E. Zintl, G. Rienacker und F. Scliloifer, Potentiomelrische Beslimmung von 
Silber, Kupfer und Gold. Nachstehcnde Methode erlaubt eine rasche Titration von Ag 
u. Cu in  einem Zug; sie beruht auf Verwendung von Chromosalz ais MaBlsg. (vgl. C. 19 2 7 .
I. 3113). — Best. des Ag allein. Aus schwefelsaurer Silbersulfatlsg. wird durch Chromo- 
sulfat in  der H itze momentan metali. Ag gefallt; die Rk. laBt sich an einer Pt-Elektrodo 
gut verfolgen; sobald alles Ag niedergeschlagen ist, t r i t t  ein groBer Potentialsprung 
auf. — Auch AgCl wird durch Chromosalz zu Ag reduziert; der Vorgang wird bei Er- 
hohung der Loślichkeit des AgCl durch Zusatz einer grofieren Menge Alkalichlorid 
beschleunigt; dann stellt sich auch hier am P t-D raht das Potential sofort ein. In  li., 
freie HC1 enthaltenden Lsgg. muB die A ciditat yerringert werden, z. B. durch Ober- 
fiihrung in  essigsaure, stark  chloridhaltige Lsgg. — Abgemessene Mengen der Standard- 
Silbersulfatlsg. werden m it 10—25 g NH 4C1, 5 g Na-Acetat u. etwas Essigsaure ver- 
setzt, auf 200 ccm verd., im T itrationsapp. unter C 02 ausgekocht u. dann in  der Hitze 
m it Chromchloriir titriert. Nach jeder T itration wird die Pt-Elektrode m it li. Salpeter- 
siiure gereinigt, nach einer Reihe von Bestst. wird die Elektrode m it ganz feinem 
Schmirgelpapier abgerieben. —  Gleichzeitige Best. von Cu u. Ag u. die Analyse von Cu- 
Ag-Legierungen. Liegen Ag u. Cu ais Sulfate in  schwefelsaurer Lsg. vor, so treten 
bei der T itration m it Chromosulfat zwei Potentialspriinge auf;  der erste zeigt die 
vollendete Fiillung des Ag, der zweite die des metali. Cu an. Die Lsg. beider Metalle 
wird, falls sio viel freie H 2S 04 enthalt, m it NH 3 nahezu neutralisiert, m it 20—30 g 
NH4CI, 5 g Na-Acctat u. einigen ccm Essigsaure yersetzt, auf etwa 200 ccm vcrd., 
unter C 02 ausgekocht u. dann in  der H itze m it Chromosulfat oder -chlorid titriert. 
Zur raschen Analyse der Legierung lost man die abgcwogene Probe im  Reagenzglas 
in  etwas konz. H 2S 04 unter yorsichtigem Erhitzen, yertreibt zum SclduB S 0 2 durch 
Kochen, verd. die erkaltete Lsg., spiilt in  das TitrationsgefaB iiber u. verfiilirt, wie 
oben angegeben. — Ag  in Ggw. von Pb, Sn(IV), ^Ls(III), A u  wird in  chloridhaltiger 
Acetatlsg. bestimmt. Nur Au u. Cu bowirken eine Anderung der Titrationskurye. 
Au-Salze werden zuerst zu Metali reduziert, dann folgt Red. des Cu(U) zu Cu(I) u. 
hierauf beginnt die Fiillung des Ag.

Cold allein. Aurisalz wird yon Chromchloriir in  h. salzsaurer Lsg. zu metali. Au 
reduziert. Dieses — friseh gefallt u. gut yerteilt — zers. Chromosalz (unter H 2-Entw.), 
noch bevor weiteres Aurisalz reduziert wird. Um den Umsatz zwischen Au C13 u. CrCl2 
quantitativ  zu gestalten, wird ais Obertrager Cu-Salz zugesetzt:

Cr(II) +  Cu(II) — >■ Cr (III) +  Cu(I); 3 Cu(I) +  A u(III) — Y  3 Cu(II) +  Au.
Die zu titricrende, 2—5%  HC1 enthaltende Goldlsg. wird auf je 200 ccm m it 0,1 g Cu 
in  Form von Sulfat oder Chlorid yersetzt, unter C 02 ausgekocht, dann m it einigen 
Tropfen K-Bromatlsg. oder Chlorwasser yersetzt u. h. m it Chromchloriir titriert. E in 
erster Potentialsprung zeigt den Beginn, ein zweiter den Endpunkt der Goldfallung. 
Die Pt-Elektrode wird m it H 20 2 +  KCN-Lsg. entgoldet u. m it h. Chromschwefelsiiure 
behandelt. — Die gleichzeitige Best. von A u  u. Cu in einer Operation m it Chromchloriir 
yerlauft so wie dic m it TiCl3 (Z in t l , R a u c h , C. 1 9 2 5 . II . 2013). Dieses Yerf. der Gold- 
best. wird durch die Ggw. yon Pb, Cd, Bi, Hg u. Ag nicht gestórt, yorausgesetzt, daB 
Cu anwesend ist. Bei Ggw. von Pb, Cd u. Bi lassen sich A u  u. Cu auch gleichzeitig be- 
stimmen. Fe muB durch Zusatz von viel Phosphorsaure maskiert werden, dam it zwischen 
der Goldfallung u. der Red. des F e(III) noch ein kleiner Potentialsprung auftritt. — 
Best. von Au, Cu u. lig  oder Ag nebeneinander. In  wenig Chlorid (2—5%  HC1) ent- 
haltender Lsg. wird zunachst Au titriert, dann etwas BiCl3 ais Obertrager u. auf jo 
200 ccm Fl. 15 g NH4C1 in Form einer konz., friseh ausgekochten Lsg. hinzugesetzt 
u. nun Cu u. Hg in  einer Operation ebenfalls m it Chromchloriir bestimmt. Bei Au, 
Cu u. Ag enthaltenden Proben wird die salzsaure (2—5%  HC1) Lsg. unter C02 aus
gekocht, m it einigen Tropfen Bromat oder Chlorwasser yersetzt u. dann in  der Hitze 
mit Chromchloriir titriert. Die zwischen dem ersten u. zweiten Sprung yerbrauchte 
MaBlsg. entspricht dem Au, die zwischen dem zweiten u. dritten  dem Cu. Dann wird 
ammoniakal. gemacht, m it etwas Na-Acetat u. 30 g NH.,C1 yersetzt, nach einigen 
Minuten m it Essigsaure angesauert u. abermals nach einigen Minuten m it Chromchloriir 
titriert. Man erhalt zwei Potentialspriinge, der erste zeigt die quantitative Red. des 
so gebildeten Cuprisalzes u. die beginnende Fiillung des Ag, der zweite das Ende der 
Ag-Fiillung an. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 6 8  [19271. 97— 106. Miinehen, Bayr. 
Akad. d. Wiss.) BlOCH.

G. Tarninami und O. Loebich, Zum Nachweis von unedleren Beimengungen in  
Goldblechen. Ais Mittel zum Nachweis wird die „Anlaufprobe“  (Erhitzen auf 600°)
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bei Goldblechen m it yerschiedenen Beimengungen untersuclit, dio den Nachweis 
ciniger unedlerer Metalle qualitativ gestattet. Die Bakterienmethode (Bldg. baktericn- 
freier Hófe um das Goldblech in  Kulturen) gibt je nach der Vorrcinigung der Blech- 
oberflache ganz yerschiedene Ergebnisse u. yersagt bei im Goldkrystall gel. Verbb., 
besondera Kupfer u. Silber. Die Jodmetliode (Bldg. brauner Flecken auf der den 
Joddampfen ausgesetzten Goldoberflache) zeigt hauptsachlich den Ort oberflachlich 
aufliegender Verunreinigungen an, die Fałlungen von R a E  aus saurer Lsg. (elektroskop, 
gemessen) geben jo nach der Vorreinigung yerschiedene, fiir Metallbeimengungen 
keineswegs charakterist. Ergebnisse, da auch reines Gold R aF  absorbiert. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 1 6 8  [1927]. 255—63. Gottingen, Univ.) B e r l i t z e r .

A. Zimmennann, Eine abgekiirzte Eisenbestimmung in  Messing. Vf. gibt eine 
rasche Methode zur Best. geringer Fe-Mcngen im  Messing an, die ais Betriebsanalyse 
geeignet ist. Eine Durchschnittsprobe von 2 g wird in 10 ccm H N 0 3 yom Spez.-Gew.
1,40 gel. u. auf den dritten  Teil eingedampft. Nach Zugabe von 80 ccm h. W. kocht 
man einige Minuten u. liiBt absitzen. Die ausgeschiedene Zinnsaure w ird ais Sn02 
bestimmt. Das F iltra t w ird m it 10 ccm 50%ig. H 2S 0 4 angesauert u. auf dem Sandbad 
eingedampft. Der m it W. aufgenommene Riickstand wird yom P bS 0 4 abfiltriert. Zu 
dem eingeengten F iltra t gibt man ein blankes Stabchen Fe-freies Zn u. erwarmt. Nach 
beendeter Fallung u. Red. wird in der angesauerten Lsg. das Fe mittels Perm anganat 
bestimmt. (Chem.-Ztg. 5 1  [1927], 915. Leningrad, Univ.) SlEBERT.

H. R. Fitter, Ein Verfahren zur Bestimmung von Antimon in  Weipmetallen usw. 
Es beruht auf der wenig bekannten Tatsache, daB frisch filtrierte Oxyde yon Sn u. Sb 
vollig 1. in  einer Lsg. von Osalsauro sind, Das Verf. wurde ausgearbeitet zur Best. 
yon Spuren Sb neben groBen Mengen Sn, es eignet sich aber auch zur Unters. von 
Legierungen m it bis zu 15% Sb. Man lóst 2 g der Probe in  20 ccm konz. H N 03, kocht 
die nitrosen Dampfe fort u. verd. auf 200 ccm; nach dem Absetżen der Oxyde des 
Sn u. Sb sammelt man sie auf einem Filter, wascht sorgfaltig aus, fiihrt in  ein Becher- 
glas iiber, yersetzt darin  m it 30 g Oxalsaure, yerd. zu 100 ccm u. erhitzt bis die Fl. 
ganz klar ist. Man yerd. dann m it sd. W. auf 200 ccm u. le itet H 2S ein, bis samtliches 
Sb gefallt ist. Der Nd. enthalt yielleicht noch Spuren Sn u. wenig Cu u. Pb. E r wird 
durch Umfallen gereinigt u. das Sb nach einem der iiblichen Yerff. bestimmt; (Journ. 
Soc. chem. Ind. 4 6  [1927], T 414.) R u h l e .

Yalśre Billiet, Bemerkungen zur Bestimmung der Brechungsindices von Mineralien 
nach der Immersionsinethode von Beclce. Darst. der BEC K Eschen Methode u. ihrer 
theoret. Grundlagen, Hinweis auf ihre Bedeutung zur Best. mkr. kleiner Klrystalle. 
(Natuurwetenschappelijk Tijdschr. 9 [1927]. 97—103.) R . K. M u l l e r .

J. Orcel, Ober die Verwendung der photoelektrischen Zelłe zur Messung der Iłejlexion 
opaker Mineralien. Die Unters. der Ansehliffe nach der Methode yon T o u s s a in t  
gestattet m it Hilfe von photoelektr. Zellen die Reflexion von opaken u. durchscheinenden 
Slineralien unabhangig vom personlichen Faktor des Beobachters zu bestimmen. 
Die Zelle wird d irekt am Metallmkr. angebracht u. ais Vergleichsmineralien gleich 
behandelte Schliffe von Bleiglanz u. Zinkblende yerwendet. Anisotrope Mineralien 
zeigen eine gewisse ,,Dispersion“ . Ais Lichtąuelle dient eine Punktlicht- oder Faden- 
lampe. Eine fehlerfrei geschliffeno P latte wird genau im Mkr. ohne Okular m it einer 
Mattscheibe eingestellt, an dereń Stelle dann die photoelektr. Zelle kommt, u. so 
bei den Krystallen die Hauptreflexionsebenen bestim m t u. gemessen. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 8 5  [1927], 1141— 43.) E n s z l in .

TraverS, Analytisćhe Folgerungen des Słabililalsbereiches von Kryolith. (Vgl. 
C. 1 9 2 8 . I. 311.) Durch die Rk. Al(OH)3 +  6 F ' ^  A1F0" ' +  3 OH' kann das freie 
Aluminiumhydroxyd  in  Mineralien (so z. B. in auf 400— 600° erhitztem  Kaolin) nach- 
gewiesen werden. Diese Rk. stó rt aber die Trennung des Si. vom F  durch Kochen m it 
(NH4)2C03, weil dabei auch der K ryolitF  ausfallt. Die vomVf. empfohlene Best. von 
Si u. F  ais K 2SiF6 ist in  Ggw. yon Al(OH)3 ebensowenig ausfiihrbar, weil der sich m it 
F ' bildende Krysolit m it K 2SiF6 ausfallt. — E n tha lt das Minerał mehr ais 3 S i02 auf
1  A120 3 u .  laBt es sich durch Verschmelzen m it Alkalicarbonat allein aufschlieBen, so 
bleibt fast das gesamte Al in  der wasserunl. Form zuruck, weshalb man im F iltra t Si 
u. F  wie liblich bestimmen kann. MuB das Minerał m it Atzalkaljen gcschmolzen werden, 
so enthalt das F iltra t Aluminate, kann also nach Gleichungen: A10,' 4- 2 H ,0  
Al(OH)3 +  OH' u. Al(OH)3 +  6 F ' A1F,"' +  3 OH' dio Kryolitbldg. yeranlasscn. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 5  [1927]. 1043—46.) _ B ik e rm an .
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B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
I. D. Collins, QuantUative Hydrolyse von Starkę durch gepufferte Takadiastase. 

Es wird die Verwendung von Takadiastase zur Hydrolyse von Starkę in  pflanzlichen 
Objekten u. Best. der gebildeten Glucose bescbrieben. (Science 66 [1927]. 430—31. 
Univ. California, Viticulturc Lab.) H e s s e .

E.-J. Bigwood, F. Liegeois, R. Reding und A. Slosse, Die Messung der p y  
im  Blulplasina m it Indicatoren und der Wasserstoffelektrode. Die Bestst. der ph m it 
Indicatoren fallen gleichmiiBiger aus ais solche m it der Wasserstoffelektrode. Das 
menschliche Plasma ha t bei 38° ph 7,41, bei 18° 7,53 auf Grund von 30 Bestst. nach 
der colorimetr. Methode. (Compt. rend. Soc. Biologie .97 [1927]. 1189—92. Briissel, 
Labor. de bioehem. Solvay, Cureghem-Briissel, Ecole de mćdec. vćt.) W a d e i i n .

Karl Recknagel, Uber die spezifisclie Refraklion des OesamteiweifScs. Die Mikro- 
eiweiBbest. nach R o b e r t s o n  u. die N-Best. nach K j e l d a h l  wurden angewendet, 
der EiweiBwert durch Subtraktion von Vollserum minus nichthitzekoagulabler Portion 
best. — Der spezif. Brecliungszuwaehs des GesamteiweiB schwankt individuell u. 
zeitlich beim gleichenXndividuum zwischen 0,0018—0,00228. Der M ittelw ertist 0,00204. 
Die W erte verlaufen parallel der spezif. Viscositat, dereń Schwankungen dem kolloidalen 
Zustand der EiweiBkorper entspricht. Eine klare Beziehung zum Verhaltnis Albumin 
zu Globulin oder zur Restrefraktion fand sich nicht. — Wenn auch Refraktometer 
wie Viscosimeter keine sichere Best. der Konz. ermóglichen, g ibt Beides doch gemeinsam 
m it dem K j e l d a h l -N  einen Einblick in  kolloidale Zustandsanderungen der Serum- 
eiweiBkórper. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 2 5 . 257—68. I. med. Klinik 
Miinchen.) F. Mu l l e r .

Richard Gans, Uber Dichtebestimmungeń im  Apothekerlaboratorium. Zur Best. 
der D. von Fil. bis auf die 3. Dezimale genau, ha.lt Vf. die Anwendung der von ihm 
aufgestellten Korrektionstabelle fiir notwendig. (Pharmaz. Ztg. 72 [1927]. 1649.

J. Rutherford Hill, Loslichkeiten und Standardtemperaturen. Die Loslichkeiten 
in der B .Pb. sind auf eine Temp. von 15,5°, die der U .S .Ph. auf eine Temp. von 25° 
bezogen, beide Tempp. entspreehen ungefa.hr der n. Temp. des Landes, in  GroB- 
britannien allerdings nur der durchschnittlichen Laboratoriumstemp. Da die B.Pli. 
jedoch auch fiir Indien, Australien u. andere Lander gilt, fordert Vf. Angleichung der 
Temp. an die der U .S .Ph., also Erhóhung auf 25°. (Pharmac. Journ. 1 1 9  [1927], 
692—93.) L. J o s e p h y .

K. Schulze, Die Coffeinbestimmimg in „Extraclum Colae f l u i d u m Trennung 
des Coffeins von Begleitstoffen durch Verdiinnen des Colafluidextraktes m it gleichen 
Teilen W. u. Zusatz von etwas HCI, wodurcli Coffein in Lsg. bleibt. Filtrieren, Uber- 
siittigen des F iltra ts m it NaOH u. Ausschiitteln m it Chlf. Trennung von der wss. 
Schicht durch Traganth u. Wagen des Coffeins nach Abdunsten des Chlf. Es muB 
ein Mindestgeh. von 1,2% Coffein u. Theobromin vorhanden sein. (Apoth.-Ztg. 4 2  
[1927]. 1563—64. Berlin, Hageda.) L. J o s e p h y .

L. Rosenthaler, Chemische Charakterisierung von Drogen. Zum mikrochem. 
Nachweis von Schleim in Schleimdrogen empfiehlt Vf. Eintauchen in eine FeCl3-Lsg., 
Auswascheri der Schnitte u. Legen in eine Ferrocyankalilsg. Der Schleim ist dann 
blau gefarbt (Malyaceendrogen). Nach einem anderen Verf. wird das Materiał 5 Min. 
in  eine klare Pb-Acetatlsg. gelegt, griindlich gewaschen u. in  eine K-Dichromatlsg. 
gebracht; der Schleim is t dann gelb gefarbt. Der Schleim von Bulbus Scillae wird 
durch 10%ig. Tanninlsg. in Schollen ausgeflockt. Der Schleim von Tubera Salep 
wird durch alkal. Cu-Lsg. tief blau gefarbt. — Zum mikrochem. Nachweis einiger 
Kationen in  nichtorganisierten Drogen wurden zahlreiche Verss. gemacht, bei denen 
ais Reagens auf K  das Cu-Pb-Nitritreagens, auf N a Uranylacetat, auf Ca Jodsaure
u. auf Mg das PAHLsche Phosphatgemisch dienten. N a wurde in  keiner der unter- 
suchten Drogen gefunden. — Verss. zur chem. Charakterisienmg von Herba Lobeliae 
Mgaben eine schmutzigbraune Fahung des wss. Auszuges (heiB bereitet) 1: 10 m it 
FeCl3 u. Triibungen m it einigen Alkaloidfallungsmitteln. Spezif. fiir Herba Lobeliae 
S1” Seni^e ^ k k .:  Dcstillat aus 5 g Herba Lobeliae m it 50 g W. u. 5 g NaOH gibt 
m it Nitroprussidnatrium u. NaOH orange bis blutrote Fallung, die auf Zusatz von 
Eg. Yiolett wird. Mit Phenylhydrazinhydrochlorid oder p-Nitrophenylhydrazin in 

s*"s^ure entstehen sofort starkę Triibungen. (Pharmaz. Ztg. 7 2  [1927].I n  I __ I /I \ •w -w

Kóniesberg, Univ.) L. J o s e p h y .

1613—14. Bern, Univ.) L. J o s e p h y .
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E ugene Calzavara, Frankreich, Histologisćhe Bereitungen. Histolog. Selmitle 
werden mittels sensibilisierender Farbstoffe, wie 2, 2 ‘-Carboeyaniniithy]jodid gefarbt u. 
die gefiirbten Schnitte m it P latten  photographiert, welebe mittels derselben Farb- 
stoffe sensibilisiert worden sind. Es werden kontrastrcichere Bilder erbalten ais gemafi 
den bekannten Verff. (F. P . 626 821 vom 28/12.1926, ausg. 20/9.1927.) K u h l in g .

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

Otto Auspitzer, Seclis Jahre Erfahrungen mit Kolloidmuhlen. t)berblick iiber 
die Entw . u. Anwcndungsmoglichkeiten der Kolloidmuhlen, Vergleieb der Systeme 
P l a u s o n  u . Od e r b e r g . (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1337—38. Ncu- 
Oderberg.) SlEBERT.

Jos. Kaiser, Z u dem Yorlrag „Sechs Jahre Erfahrungen mit Kolloidmuhlen“ von 
O. Auspitzer. Entgegnimg auf vorst. Ref. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1339. 
Bóhm.-Krumau.) S ie b e r t .

O. Auspitzer, Entgegnung. (Vgl. vorst. Reff.) (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 
1339—40.) S i e b e r t .

K. Diehl und A. Scluniickmg, Zenlrifugen zum Beinigen fluchtiger, leicht brenn- 
barer Fliissigkeilen. Ais Yollstandig gefahrlos kann mir eine Zentrifuge gelten, bei 
der das Schleudern imter vollstandig luftdichtem  AbschluB erfolgt, so daB brennbare 
Gase weder entstehen noch entweichen konnen. Dies is t bei der KRUPPschen Zentri
fuge durch besondere Apparatausbildungen erreicht worden, die an H and von Ab- 
bildungen beschrieben werden. (Krupp. Monatsh. 8 [1927]. 187— 91.) WlLKE.

R. Durrer, Die elelctrische Grofigasreinigung, Bauart Elga, in  Witkowitz. Berieht 
Nr. 89 des Hochofenausschusses des Vereins deutscher Eisenhuttenleute iiber den 
Entwicklungsgang der elektr. Gićhtgasreinigung, die ,,Elga“ -Anlage der Witkowitzer 
Bergbau- u. Eisenhuttengewerkschaft von 40000 cbm/st Leistungsfahigkeit, unter Be- 
riicksichtigung der Ausbauplane auf 240000 cbm/st. Es ergibt sich, daB man auf elektr. 
Wege denselben Reinheitsgrad des Gases erreichen kann wie m it jedem anderen Verf. 
bei geringeren Betriebskosten. (Stahl u. Eisen 47 [1927]. 1933—41. Berlin.) SlEBERT.

— , Eine neue Fabrik zur Herstellung fliissiger Luft. Es werden dio neuen Anlagen 
der „Fliissige Luft A.-G.“  (Liquid Air Limited) auf dem Ausstellungsgelande zu Wembley 
an H and mehrerer Abbildungen nach Einrichtung u. Handhabung bcsprochen. (Ind. 
Chemist chem. Manufacturer 3 [1927]. 488—91.) R u h l e .

A. A. Backhaus, Gefahren durch statische Elektrizitat beim Arbeiten mit Lósujigs- 
mitteln. Es wird gezeigt, wie beim Stromen von elektr. crregbaren Fil. in  Rohren 
Reibungselektrizitat auftreten, unter welehen Bedingungen sie sich bei Gasen ent- 
wickeln kann u. wie Entziindungen vermieden werden konnen. (Amer. Dyestuff Re
porter 16 [1927], 645— 46. 660—61.) Su v e r k .

Max Speter, Zur Geschichte des Gegenstrom-Kuhlapparales. K rit. Unters. der Ge- 
schichte des Gegenstromkuhlers. Die Prioritiit h a t C iir. E . W e i g e l . Vf. beschreibt 
ferner einen Halbwasser-Luft-Gegenstromkiiklcr von Y a n d a l  vom Jahre 1827. 
(Chem. A pparatur 14 [1927]. 221—22. 239—41. Wehlen, Sachs. Schweiz.) J u n g .

Wa. Ostwald, Gefrierschutz „Glysantin“. Das von der I. G. fabrizierte Athylen- 
ffZyi-oZpraparat „ Glysantin“ h a t gegeniiber dem Glycerin ais Schutzmittel gegen das 
Einfrieren von Automobilkuhlern verschiedene Vorziige . Es ist billiger, gibt bei dem- 
selben °/„-Geh. der Lsg. niedriger erstarrende Lsgg. ais Glycerin, greift Metali nicht 
an u. delmt sich beim Gefrieren nicht aus, sondern gibt einen dickfliissigen Krystall- 
brei. (Auto-Technik 16 [1927], Nr. 26. 8. Heppenheim a. d. B.) R ó l l .

Roi, Lister & Cie., Frankreich, Apparat zur Herstellung von kolloidalen Losungen. 
Der App. besteht aus einemRotor, der sich in einem Gehause dreht, u. nim m t dio Breite 
des Kanals fiir die zu behandehiden (emulgierenden) Stoffe vom Zentrum des Rotors 
bis zur Peripherie ab. (F. P. 630180 vom 4/3. 1927, ausg. 24/11. 1927.) K a u s c h .

Josef Hernnann und Max Stauber, Koln a. Rh., Fillrierterfahren. Man ver- 
wendet hierbei ais Filtcrstoff ein Kieselsauregel, das weniger ais 91%  W. enthalt. 
Dieses Prod. wird in  grobe Kórner iibergefiihrt u. bei Tempp. zwisehen 100 u. 200° 
getrocknet. (A. P. 1649 405 vom 24/4. 1924, ausg. 15/11. 1927. D. Prior. 22/5. 
1923.) K a u s c h .
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Richardsons, Westgarth & Co., Ltd., Hartlepool und F. S .Inglis, Lińthorpe, 
Yorkshire, Gaswascliapparate m it einem oder mehrercn Paaren yon durchlochten 
Scheiben, yon denen je eine fest ist u. die andere rotiert. Das Gas wird durch die sieh 
bildenden Flussickeitsschiehten hindurehgesnugt. (E. P. 278118 vom ‘21/7. 1926, 
ausg. 27/10. 1927.) K a u s c h .

International Precipitation Co., Los Angeles, iibert. von: Ewald Anderson, 
Alhambra, Californien, Apparat zur elektrischen Abscheidung von in  Gasen suspen- 
dierłen Teilchen. Der App. enthiilt eine Entladeelektrode, die aus einem leitenden 
Teil m it ununterbroehenem t)berzug von halbleitcndem Stoff (Portlandzement) besteht, 
der das leitende Materiał yóllig umgibt. (A. P. 1 650 105 yom 17/9. 1925, ausg. 22/11. 
.1927.) K a u s c h .

Studiengesellschaft fiir Gasindustrie, Berlin-Britz, Wiederverdampfung ver- 
fliissigter Gase. Verflussigtes Gas wird aus einem diinnwandigen Gefafl, das durch 
eine Rohrschlange umgeben ist, durch das die Fl. stróm t, unter Druck nach dem Ver- 
brauchsort geleitet u. unter Hochdruck aufbewahrt, sobald der VerbTauch aufhort. 
(E. P. 279 041 yom 3/9. 1927, Auszug yeróff. 7/12.1927. Prior. 18/10. 1926.) K a u s c h .

Adolf Messer, Deutschland, Vollstandige Trennung der fliissigen Luft in  Sauerstoff 
und Stickstoff. Man yerwendet hierbei eine Doppelkolonne u. die Gesamtheit der 
Verdampfungswarme des fl. 0„ zur Erzcugung des fl. N 2. Der vergaste 0 2 kehrt in den 
Teil der Kolonne zurtick, woselbst hoher Druck lierrscht. Dio in Freihcit gesetzto 
K alte (infolge Verdampfung des fl. 0 2) dient zur Kondensation des N2. (F. P. 629 862 
yom 25/2. 1927, ausg. 18/11. 1927. D. Prior. 12/5. 1926.) Ł K.AUSCH.

William Hay Caldwell, Moron, Invernesshire, Schottland, Erzeugung von Dampf 
aus Flussigkeiten (schwere RW -stoffe usw.). Die Fl. wird unter Druck nach u. nach 
auf die Verdampfungstemp. erhitzt u. der Dampf dann einem Dampfsammelraum 
zugefuhrt, der selbsttatig unter Druck gehalten wird. — Auf diese Weise werden go- 
sa tt. Dampfo yerschiedenster Fil. erzeugt. (Aust. P. 3095/1926 vom 3/8. 1926, ausg. 
25/8. 1927.) K a u s c h .

C. F. Hammond und W. Shackleton, W estminster, Bchandlung von Fliissigkeiten 
oder festen Stoffen mit Hitze. Man yerwendet hierbei (z. B. bei der Dest. von K W - 
stoff e_n) einen App., in dem ein Rohr yorgesehen ist, das sich von einem Bade h. Fl. 
oder fl. Metali aufwarts erstreckt u. in einer Pfanne obcn endet. Vorr. sind yorhanden, 
m it dereń Hilfe standig ein aufwarts gerichteter Strom der h. Fl. von dem Bade nach 
der Pfanne gebildet wird. Die h. Fl. fliefit oben aus dem Rohre in  die Pfanne u. kommt 
m it der zu dest. Substanz, die in die Pfanne gegeben wird, in Beruhrung. (E. P. 278 768 
Vom 15/4. 1926, ausg. 10/11. 1927.) K a u s c h .

HI. Elektrotechnik.
I. J. Moltkehansen, Die elektrochemischen und elektromctallurgischen Industrien 

in  Norwegen 1902—1927. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 52 [1927], 11 Seiten
Sep.) _ E n s z l in .

Heinrich Pincass, Uber Elektrolyseure. Beschreibung alterer u. neuerer 
(S c h u c k e e t , P e c h k r a n z , B a m a g , I. G. P f l e i d e r e r , H o l m b o e . K n o w l e s ) 
Elektrolyseurtypen. (Metallborse 17 [1927], 2665—66. 2721—22.) E i s n e r .

Remo Catani, Die Berechnung von Stromkreisen in  elektrischen Ofen. Die maximalo 
Energie u. die aufgenommene Energie sowie die Stromausbeuten werden bercchnct
u. die einwandfreie Anordnung der Stromkreise fiir Ofen besprochen. (Trans. Amer. 
electrochem. Soc. 52 [1927], 28 Seiten Sep. Rom, Italien.) E n s z l in .

W. Statz, Die technische Hefstellung von Oxydkathoden. Gegenuber Th-Katlioden 
haben die Osydkatlioden bei der fabrikator. Herst. grofie Schwierigkeiten gemacht. 
Diese Schwierigkeiten sind in neuerer Zeit weitgehend behoben. 3 Verff. werden m it 
Erfolg yerwendet: Das Sintcrverf., das Schmelzyerf. (O s r a m ) u . das Dampfyerf. 
(P h i l i p s ). Nach dem Schmelzyerf. lasscn sieh Oxydkathodcn in fast beliebiger Lange 
automat, herstellen, dio sehr unempfindlich sind gegen LufteinfluB u. mechan. Be- 
ansprucliung (aufspulen), dabei sehr gleichmaBig u. leicht entgasbar. Das Dampf
yerf. yerlegt den HerstellungsprozeB in die fertig montierte u. evakuierte Rohre u. ge- 
s ta tte t die Verwendung yon W  ais Kernmaterial bis zu den feinsten Drahtstarken. 
(Ztschr. techn. Physik 8  [1927]. 451—56.) H e im a n n .

Franz Skaupy, Der elektrische Lichtbogen zwischen Wolframdektroden und seine 
technische Amcendung. Uberblick iiber die wesentlichsten Eigg. des IFoZ/nmlicłitbogens,
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seine Entw. u. iiber den heutigen Stand der Wolframbogenlampen in  luftdicht ab- 
gesehlossener Glasglocke fiir Bdeuchlunga- u. andere Zwecke. (Elektrotechn. Ztschr. 
48 [1927]. 1797—1800. Berlin.) S ie b e r t .

W. Geiss und J. A. M. van Liempt, Zum  Verhallen des Thorozyds in  Wolfram- 
gliikdrahten. Unterss. iiber die Yerdampfung des Thoroxyds (T h02) aus Gliihdrahten 
ergaben folgendes: Der im D raht vorhandene Thoroxyd-Gehalt nim m t bei normalen 
Brenntcmpp. in  polykrystallinen Drahten m it der Brenndauer allmahlich ab u. nahert 
sich prakt. einem Grenzwert, welcher innerhalb des untersuchten Gebietes unabhangig 
is t Tom Durchmesser des Drahtes. Bei E inkrystallfaden dagegen bleibt der T h 0 2- 
Gehalt auch bei den hochst erreichbaren Brenndauem  konstant. Bei hóheren Tempp. 
wird bei polykrystallinen D rahten der Grenzwert viel friiher erreicht. Aus Einkrystall- 
drahten verdampft ThOs auch bei den hoehsten Tempp. n icht merldich aus. T h 0 2 
in Wolframdrahten wird oberhalb 2700° absolut teilweise oder ganz zu metali. Th 
reduziert, wie sieh aus der Farbę des Riickstandes (grau-schwarzgrau) ergibt. Th bildet 
m it W  keinerlei Mischkrystalle, wenigstens bei Zimmertemp., nach Messungen des 
Temperaturkoeffizienten des elektr. Widerstandes. Die Diffusion des T h 0 2 nach auBen 
geschieht langs der Korngrenzen u. n icht durch das Raum gitter des Wolframs. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 168 [1927], 107—12. Eindhoven [Holland], P h i l i p s ’ Gliihlampen- 
fabriken A.-G.) BLOCH.

J. Risler, Die Erscheinungen der Gasabsorption und des Druckgleichgeioichts in  
drahllosen Lampen. Gasgefiillte Lampen werden im allgemeinen nach einiger Zeit un- 
brauchbar, weil der Gasdrue1!  infolge von Absorption von Gas an den Wanden usw. 
nachlaBt. Es wird eine Lanpe beschrieben, die den Verlust an Gas wahrend des Brennens 
selbsttatig ausgleicht. Zu diesem Zweck ist auf 2 gekreuzten Elektroden eine geringe 
Menge einer organ. Substanz, z. B. Anthrachinon, aufgetragen, die durch Elektro- 
Verdampfung C02-Dampfe abgibt. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 936 
bis 937.) '  K l e m m .

H. Simon, Die Entwicklung im Eleklrone.nrohre.nbau. Bericht iiber Entw. u. Stand 
des Elektronenróhrenbaues. (Ztschr. techn. Physik 8  [1927]. 434— 45.) H e im a n n .

A. Gyernant, E in  hoćhóhmiger Flussigkeitswiderstand. Die Lsg. eines starken 
Elektrolyten in einem Gemisch zweier organ. Lósungsmm. yon yerschiedener DE., 
z. B. Pikrinsaure in einem Bzl.-A.-Gemisch, gibt einen in weiten Grenzen yerander- 
lichen hochohmigen W iderstand (10l—1012 fJ). Physikal. von Interesse sind: Dio 
Giiltigkeit des OHMschen Gesetzes, die Abhangigkeit des Widerstandes von der DE. 
des L5sungsm. u. der Temp.-Koeffizient. Ais Anwendungsbeispiele werden behandelt: 
Messung von Ionisationsstromen, Anwendung in der N ERN STschen Briicke ais Ver- 
gleichswiderstand u. in der Hoehspannungstechnik, z. B. ais Spannungsteiler. (Ztschr. 
techn. Physik 8 [1927], 491—93.) H e im a n n .

J. Slepian, Dunnfilm-Gleichrichler. Die Arbeitsprinzipien der thermionischen 
Gleichrichter werden erórtert u. zu einer Theorie der Diinnfilmgleichrichter yerwandt. 
U nter diinncn Filmen werden hierbei solche yerstanden von <  1000 Moll. oder Atomen- 
Dicken bzw. von <  1000 freien mol. Weglangen. Letztere Definition gestattet die ein- 
heitliche Betrachtung der thermion. Gleichrichter m it den eigentlichen Diinnfilm- 
gleichrichtern. Die Theorie wird im einzelnen angewandt auf die Krystalldetektoren, 
die elektrolyt. Gleichrichter m it Al, Ta, Ferrosilicium u. die Kontaktgleichrichter mit 
CujS (P a w ł o w s k i) u . Cu20  (G r o n d a h l ). (Trans. Amer. electrochem. Soc. 52 [1927].
31 Seitcn Sep.) H e im a n n .

IV. W asser; Abwasser.
Haupt, Was ist bei der Untersuchung und Beurleilung von Kesselspeiseicussern 

fiir Hochleistungskessel zu beachte.nl Vortrag. Bei der Beurteilung des Speisewassers 
von Hocbleitungskesseln geniigt n icht eine Speisewasseranalyse, sondern es mussen 
die ganze A.ufbereitung, die Kondensate u. vor allem der Kesselinhalt kontrolliert 
werden. Die zu beobachtenden H auptpunkte werden besprochen. (Chem.-Zta. 51 
J1 9 2 7 ] . 943—45. Bautzen.) J u n g .

A. Battige, Die Enteisenung von Trink- und Gebrauchswasser. Der Aufsatz ist 
eine ganz elementar gehaltene Darst. derW asserenteisenung in  der Praxis. (Apparate- 
bau 39 [1927]. 306—08. Berlin-Treptow.) S p l it t g e r b e r .

M. Bornand, Die Verschmutzung der Wasserlaufe. Zusammenhangende Be- 
sprechung der Lrsachen, Arten u. Erscheinungen der Yerschmutzungen, dereń Wrkg.
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auf den Fischbestand, der M ittel zur yorherigen Reinigung der schadlichen Zuflusse. 
Angaben iiber Unters. des W. u. Nachweis schądlicher Zuflusse. (Mitt. Lebensmittel- 
unters. Hygiene 18 [1927]. 313—26. Lausannę, Lab. cantonal.) G r o s z f e l d .

Paul Hirschfelder, Einrichtungen zur Losung der Abwasserfrage, ilire Wirtschaft- 
lichke.it, Anlagekoslen, Belriebskoslen und Plalzbedarf. Zusammenfassende Erórterung. 
(Ztrbl. Zuckerind. 35 [1927]. 1283— 84.) R u h l e .

Jean Giroux, Die in  der Milchindustrie zuruckbleibenden Abwasser. Bei der 
Reinigung durch Eaulkammern m it folgender E iltration durch ein biolog. Eilter ist 
besonders Vermischung m it saurem Serum zu yermeiden. Die Eallung eines Teiles der 
Albuminoide u. Neutralisation der Saure m it Ca(OH)2 gestattet dereń Entfernung 
durch cinfaches Passieren durch die osydierendcn Schiehten. Die Entleerung der Faul- 
kammern u. dereń Regenerierung durch Impfen m it Fakalien u. Urin soli tunlichst oft 
erfolgen. Die Schaume der Faulkammern enthalten fast das ganze F c tt u. werden 
zweekmaBig durch Verbrennen beseitigt. (Ind. laitierc 52 [1927]. Nr. 9. 19—27.) Gd.

Maurice Beau, Mitteilung uber ein neues Beinigungsverfahren fu r  Molkereiabwdsser. 
Bei dem im groBen erprobten Verf. -werden die Abwasser im Absitzbeckcn zunachst 
m it einem besonderen Prod. yon nicht naher angegebener Zus. geklart u. dann m it 
Ca(OH)2 genau neutralisiert, worauf nach ctwa 1/2 Stde. die iiber dem rasch absetzenden 
Nd. stehende Fl. abgelassen werden kann. (Ind. laitiere 52 [1927]. Nr. 9. 16— 18.) Gd.

Bernhard Burger, Bacterium coli im  Trinkwasser: Definilion, Nachweis und 
hygienische Bedeutung. Das selbst yereinzelte Vork. von Bacterium coli commune 
im W. von Grund- oder Quellwasserwerken oder von Hausbrunnen is t stets ein ernstes 
Warnungssignal; da andererseits im F iltra t von Sandfilterwerken, welche Oberflachen- 
wasser verarbeiten, gelegentliches Erscheinen von Coli gar nicht vermieden werden 
kann, so sollte aus Sicherheitsgriinden Oberflachenwasser auch tro tz langsamer Sand- 
filtration stets gechlort werden. Es ist ferner im Hinblick auf die hygien. Folgerungen 
gleichgiltig, ob das Bact. coli aus menschlichem oder tier. D arm inhalt stam m t. (Ge- 
sundheitsing. 50 [1927]. 910—15. PreuB. Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Luft- 
hyg., bakt. -hyg. Abtlg.) S p l it t g e r b e r .

E. A. Cooper und W. H. Read, Untersuchungen iiber die Absorptionsprobe auf 
gelosten Sauerstoff. Teil II. (I. vgl. Journ. Soc. chem. Ind. 46. T 156; C. 1927. II . 
619.) Eine Verstarkung der Probe wurde durch Zugabe von Na-PermolybdatjTzum 
Abwasser erreicht. Bereits bei einer Konz. von 1 zu 10000 wurde eine betriŁchtliche 
Vermehrung an gel. 0 2 festgestellt, die sieh m itunter yerzehnfachte. Diese Wrkg. des 
Permolybdats is t rein spezif.; Na-Molybdat h a t prakt. keine derartige Wrkg. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 46 [1927], T 413— 14.) R u h l e .

Filtrators Co., Inc., iibert. yon: Joseph F . Sanftleben, New'York, V. St. A., 
Apparatur und Verfahren zur Verhinderung der Kessdsteinhildung in  Dampfkesseln. 
(A .P .l 645 973 vom 18/9.1923, ausg. 18/10. 1927. — C. 1922. IV. 129 (E. P. 176 294,
I. K o b s e f f ).) M. F. Mu l l e r .

United Water Softeners Ltd., iibert. von: Erik Berkeley Higgins, London, 
Weicbmchen von Wasser u. doi. (Can. P. 265 741 vom 25/9. 1925, ausg. 9/ 1 1 . 1926. —•
C. 1926. II. 1088.) K a u s c h .

Bamag-Meguin A.-G., Berlin, Verfahren zur Kliirung von reruareinigtem Wasser 
und zur Eindickung von Schlummen. Es sind die die einzelnen Klarabteilungen trennenden 
Boden in trichterformige Schlammsammelrinnen m it Schlammabrutschschlitzen auf- 
geteilt u. in Wasseryerteilungszylinder flieBen der Schlamm u. die n icht geklarte Fl. 
der hóher liegenden Abteilung ab. (D .R .P , 448 280 IC1. 85c vom 17/7. 1924, ausg. 
9/8. 1927.) S c h a l l .

Gustav Ulhnann, Wien, Klarung und Entfarbung von Abwasser)i der farben- 
verarbeitenden Betriebe. Es werden tier. Abfalle, z. B. der Chromlcderhcrst-., Haare, 
ISorsten u. dgl. fur sieh oder in Vcrb. m it den Entfarbungsm itteln des H auptpatents 
benutzt. (O e.P .106 714 vom 22/1. 1925, ausg. 25/6. 1927. Zus. zu Oe. P. 100735;
C. 1926. _I._ 1260.) S c h a l l .

Christian Hiilsmeyer, Diisseldorf-Grafenberg, Elektrische Kontrolle von Kessd- 
wasser u. dgl. durch Messung der elektrischen Leitfahigkeit im Verglcich m it einer Normal- 
lsg., dad. gek., daB an den Kessel ein absperrbarer Behalter angeschlossen ist, der 
durch eine Membran in  zwei Kammern un terteilt ist, die m it Elcktroden yersehen 
sind. Diese sind m it einem KreuzspulmeBinstrument yerbunden, so daB nach Fiillung 
der Kammer m it einer Normallsg. der Druck u. die Temp, der zu.untersuchenden
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Fl. durch dio Membran auf die Normallsg. iibertragen werden u. dadurch die Kon- 
zentration der zu untersuehenden Fl. festgestellt werden kann. (D. R . P. 452957 
KI. 13b vom 21/7. 1925, ausg. 24/11. 1927.) M. F. Mu l l e r .

George Chandler Whipple, The mieroscopy of drinking water. 4th ed. rev. by Gordon Maskew
Fair and Mclville Conloy Whipple. New York: Wiley 1927. (586 S.) 8°. Lw. $ 7.—•

V. Anorganische Industrie.
— , Fortschritte in  der Schivefelsdure-Fabrikation unter besonderer BeriickMchligung 

metallurgischer Abgase. (Metallbórse 17 [1927], 2693—94.) E i s n e r .
W ilhelm  K olb, ChlorsuZfon. Ausfiihrlicho Beschrcibung der techn. Herst. aus 

S 0 3 u. HC1. (Metallbórse 17 [1927]. 2553—54. 2666—68. 2722—23. 2778—79. 2833—34. 
Mannheim.) ElSNER.

S. N eugirg, Neue erfolgreiche Wege zur Aufbereilung von bayerisćhem Graphit. 
Durch Kombination eines Klassierungs- u. Flotationsverf. is t es móglich, aus dem 
bayr. Graphit in wirtschaftlicher Weise ein gutes Marktprod. herzustellen, welches 
bei billigeren Betriebskosten bedeutend volhvertiger ist ais das auf naBmechan. Wege 
erhaltliche. (Metali u. Erz 24 [1927]. 571—74. Untergriesbach bei Passau.) E nsz.

v. W angenheim , t/ber die Herstellung von Kohlenstoff aus dem Kohlenox,ydzerfall. 
Um die elektr. Eigg. des nicht iiber 650° erhitzten reinen C kcnnen zu lernen, zers. Vf. 
CO durch Uberleitcn iiber Fe20 3, das im Verbrennungsrohr im Porzellanschiffchen 
erh itzt wurde, u. behandelte die C-Abscheidung zur Entfernung des Fe m it Cl. Der 
n icht ganz von Fe-Resten freie C war nicht mehr magnet. E r  war elektr. leitend. (Brenn- 
stoff-Chem. 8 [1927]. 385—88. Mulheim-Ruhr, Kaiser W ilhelm -Institut fur Kohlen- 
forsehung.) B ó r n s t e i n .

Ch. A ntenay , Aktive Kohlen, enlfdrbende Kieselsaure und Erden. Zusammen- 
fassende Erórterung hinsichtlieh Herst. u. Wirksamkeit. Es werden zunachst dio Holz- 
kohle u. die Tierkohle bcsprochen. (Ind. ehimiąue 14 [1927]. 492—95.) R u h l e .

B. U ebler, Losungs- und Hydratationsgesclmindigkeiten von Kieserit. Die Lósungs- 
gesehwindigkeit des Kieserits is t um so groBer, je geringer die KorngróBe ist. Mahlen 
erhóht die Losungsgeschwindigkeit jedoch nur bis zu der GróBenordnung, die der 
betreffende Kieserit bei natiirlicher Feinheit zeigen wurde. Mit der Lagerstatte wechselt 
die Losungsgeschwindigkeit nur wenig. Im  allgemeinen lóst sich Kieserit um so schneller, 
je reiner er is t; tonige u. schlammige Verunreinigungen setzen die Losungsgeschwindig
keit stark herab, A nhydrit scheint ohne wesentlichen EinfluB zu sein. — Die Lósungs- 
geschwindigkeit in  an MgS04 ungesatt. Lsgg. steigt m it der Temp. Die Hydratations- 
geschwindigkeit in  an MgSOj gesatt. Lsgg. steigt nur bis zu einer Optimaltemp., die 
bei etwa 40° liegt, fallt dann stark  ab u. ist bei 68° gleich Nuli. — Hinsichtlieh doi- 
Abhangigkeit der Losungsgeschwindigkeit vom Geh. des Lósungsm. an verschiedcnen 
Salzen lassen sich drei groBe Gruppen von Salzen unterecheiden: a) Salzlsgg., in  denen 
die Losungsgeschwindigkeit groBer ais in  reinem W. ist; das sind verd. Lsgg. der Alkali- 
ehloride u. -sulfate; b) Salzlsgg., in  denen die Losungsgeschwindigkeit geringer ais in 
reinem W. ist; das sind konz. Lsgg. von Alkalichloriden u. -Sulfaten, MgClr  u. gesatt. 
MgS04-Lsgg.; c) Gleichgewiehtslśgg. u. konz. MgCl2-Lsgg., bei denen die Losungs
geschwindigkeit noch geringer ais die Hydratationsgeschwindigkeit in  gesatt. Bitter- 
salzlsg. ist.

MaBgebend fiir die Beurteilung eines Kieserits ist in  erster Linie seine KorngróBe, 
d. h. der Anteil der einzelnen Feinheitsgrade an der Gesamtmengo des Rohm aterials; 
in  zweiter Linie der Geh. an Verunreinigungen, vor allem an schlammbildenden Be- 
standteilen, welch letzterer Faktor vielleicht durch entspreehende Aufbereitung des 
Rohmaterials zu beeinflussen ist. Die Kosten fiir das Mahlen, das an vier Proben 
eino Erhóhung der Losungsgeschwindigkeit um 20—400%, im Durchschnitt 180%, u. 
cino Verkurzung der Losungszeit in  der K alte auf ein D rittel bewirkte, waren bisher 
z u hoch. AuBer dieser Erhóhung wiirde sich fiir die Herst. einer Bittcrsalzlsg. ohne 
tiuBerliche Erwarmung eine weitere Verbcsserung dadurch ergeben, daB dio beim 
Lósen von Kieserit freiwerdende Warme von 13,3 Cal. je Mol (bei 22°) besser aus- 
geniitzt wiirde. Bei Herst. von festem Bittersalz durch H ydratation von Kieserit in 
gesatt. MgS04-Lsg. sind die erzielte Erhóhung der Hydratationsgeschwindigkeit, sowie 
der therm . Effekt noch groBer; hier wiirde die optimale Hydratationstem p. von 40—50° 
bequem erreicht werden. — Eine Yerb. des k. Lósens m it Yorhergehendem Mahlen
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diirfte also Aussiclit auf Erfolg haben bei der Lsg. yon Kieserit. (Mitt. Kali-Forschungs- 
Anst. 1927. 45— 69.) B l o c h .

Bruno Waeser, Das Banłhiensche Schwebcverfahren und seine Anwendung zum  
Losen von Caliclie. (Metallbórse 17 [1927]. 2777—78.) E i s n e r .

Paul Baud, Uber die Verwendung des Gipses zur Herstellung von Ammonium- 
sulfat. Die Umsetzung (NH4)2C03 +  CaS04 =  (NH4)2S04 -)- CaC03 yersuoht Vf. 
fiir die Darst. von (NH4)2S04 in  techn. MaBstabe nutzbar zu machen u. zwar wird 
die Bildungswarme 2 NH4OH -f- C02 =  (NH4)2C03 +  H 20  gleieh fiir die Rk., welche 
am giinstigsten bei 50—70° u. einem t)berdruck von 750 g yerlauft, nutzbar gemacht. 
AuBerdem wird dem Gemisch noch Ton zugesetzt, welcher m it dem CaC03 eine innige 
Pastę bildet, dio beim Brennen gute Klinker bildet der Zus. 23,59 S i02, 4,28 A120 3, 
66,77 CaO, 0,26 T i0 2, 1,2 MgO, 1,85 Ee20 3 u. 0,8 S 0 3. Der hydraul. Moduł is t 2,1, 
u. der Indes 0,43. Dio Ausbeute an (NH4)2S04 betriigt bei 40 Min. Riihren u. 60° 
Anfangs- u. 36° Endtem p. 92,75% u - bei 70° Anfangs- u. 48° Endtemp. 96,6% bei 
einem Uberdruck yon 750 g. Das (NII4)2S 04 liegt in  27—28%ig. Lsg. vor. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1138—41.) E n s z l in .

Societe Generale Metallurgiąue de Hoboken, Belgien, Schwefelsaure. Man 
yerwendet Reaktionsraume von solchen Dimensionen u. m it Eiillstoffen derart beschickt, 
daB sie einen Rcservespeicher der Warme fiir das Verf. bilden; z. B. Kammern, die die 
Form eines ICubus zeigen u. Turme, dereń Durchmosser an dic Hohe heranreicht. 
(F. P. 628 647 yom 7/2. 1927, ausg. 26/10. 1927.) K a u s o h .

Hugo Petersen, Berlin-Steglitz, Gewinnung von Schwefelsaure unter Verwcndung 
eines einzigen Produktionsturmes o. dgl., 1. dad. gek., daB in dem Turm m it uitroser 
Siiure in der Weise gearbeitet wird, daB die ablaufcnde Siiure noch wenigstens 25% 
des Nitrosegeli. der auf den Turm aufgegeboncn Kitrose enthalt, wahrend der nacli- 
folgendo Turm oder Raum  oder dio nachfolgenden Tiirme oder Raume eine Zunahme 
des Nitrosegeh. zeigen, wobei auf dio insgesamt aus der Nitrose entbundenen Stick- 
oxydc, auf 36° Bć H N 0 3 bcrechnet, zum mindesten dio dreifache Menge erzeugtor 60° Bó 
H 2S04 kommt. — 2. dad. gek., daB das Berieselungsschema so gewiihlt wird, daB der 
Denitrierturm lediglich die Produktionssiiuro zum Zweck der Denitrierung bekommt, 
wahrend der Produktionsturm  u. die Absorptionsturme die Saure so erhalten, daB dio 
Saure des Produktionsturmes nach Abzug des auf dio Produktion entfallenden Teils 
nach dem letzten Absorptionsturm, yon hier aus eyentuell nach dem yorletzten, even- 
tuell drittletzten  u. von diesem wieder zum Produktionsturm  gelangt u. so fort. —
3. dad. gek., daB fiir den Fali die vom D enitrierturm  kommende Saure fiir die Be- 
ricselung der Absorptionsturme niclit ausreieht, auBer dieser noch eine gewisse Mcngo 
Siiure auf jeden Turm aufgegeben wird, die nach dem Ablauf aus ihm stets auf ihn 
selbst zuruekkommt, wahrend die dem D enitrierturm  entnommene Saure yom letzten 
Absorptionsturm auf den zweitletzten usw. bis zum Produktionsturm  weiterwandert. —
4. dad. gek., daB dio W iderstande in dem Produktionsturm  u. den Absorptionsturmen
oder -raumen %  bis 6 mm WS fiir jeden steigenden Meter des Turmes oder sonstigen 
ltaumes betragen. — 5. dad. gek., daB die Querschnitte der Tiirmo oder Raumo iiber 
das bisher bei Turmsystemen ubliehe Mafl hinausgehen u. zum mindensten 20 qm 
betragen. — 6. dad. gek., daB dio Fiillung aus einem Brockenmatcrial besteht, das 
einen Durchmosser yon 30 mm u. weniger hat. (D .R .P . 453 426 K I. 1 2 i vom 21/3.
1926, ausg. 9/12. 1927.) K a u s CH.

Wilhelm A.Bodamer, Hoefen, Enz, W iirttbg., Benulzung einer Gloverapparalur 
zur aussćhliefłlichen Erzeugung von Schicefelsaure, wobei durch einen Druekerzeuger 
ein Teil der Gloverabgase durch ein Rohr abgesaugt u.'dem  Glover noehmals zugefiihrt 
wird, 1 . dad. gek., daB die angesaugten, ycrm ittelst einer geeignet gestalteten Regulier- 
vorr. genau in iliren Mengen u. Zugyerhiiltnissen einzustellenden oder auch ganz ab- 
zusperrenden Gloverabgase in  eine am unteren Gloyerteil angeordnete, injektorartig 
wirkende Diise eingeblasen werden, derart, daB in dem Rohr ein durch ein Regulier- 
organ regolbarer, gleichmaBiger Zug entsteht. — 2. dad. gek., daB ein Teil der ver- 
mittelst einer Hebevorr. in  einen Behalter hochgehobenen, durch eino Ivuhlvorr. ge- 
kiihlten Sauro durch das m it einem Regulicrorgan yersehene Rohr der Denitriervorr. 
zugeleitet wird, wobei die der Denitriervorr. durch das m it der Regulieryorr. yersehene 
Rohr zustromenden h. SOa-Gase der Saure noch freies W. u. ihre Stickoxyde ent- 
ziehen, selbst aber derart abgekiihlt werden, daB sio beim Riickstromen in das Rohr 
darin entlangstrómende h. Gase abkiihlen u. nach ihrem gemeinsamen Eintreten in
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den Glovcr durch eine Diise infolge ihrer geringeron Temp. den unteren Gloverwan- 
dungen nicht mehr schaden. — 3. dad. gek., daB einer Denitriervorr. aus dem Behalter 
durch Rohr in  durch ein Regulierorgan jeweils genau einstellbarer Menge Kammer- 
saure zugefiihrt wird, derart, daB eine denitrierte H 2S 0 1 von in  weiten Grenzen genau 
einatollbarer Gradigkeit abflicBt. — 4. dad. gek., daB man einen Teil der aus der De- 
nitriervorr. abflieBenden denitrierten H 2S 04 z. B. in  der Kiihlvorr. m it Gloverablauf- 
saure mischt. (D. R. P. 453 508 KI. 1 2 i vom 3/10.1926, ausg. 9/12.1927.) K a u s c h .

Matliieson Alkali Works, Inc., New York, iibert. von: Maurice C. Taylor, 
Niagara Falls, N. Y., Hypochloritpr&parat, bestehend aus einem trockenen Gemisch 
von N aF u. Ca(C10)2. Das Gemisch is t stabil u. eignet sich zur Desinfektion. (A. P. 
1 650 054 vom 14/8. 1926, ausg. 22/11. 1927.) K a u s c h .

Pierre Lucien fimile Prins, Frankreicli, Apparat zur Herstellung von Stickstoff- 
verbindungen aus der Luft oder anderen Gasen oder Fliisstgkeilen m it Hilfe elektrischer 
Entladmigen. Man verwendet zur Erzeugung der elektr. Entladungen Strome sehr 
hoher Freąuenz. (F .P . 630 207 vom 15/5. 1926, ausg. 25/11. 1927.) K a u s c h .

Duriron Co., Inc., New York, iibert. von: Arthur Hough, Summit, N. J ., Sal- 
petersaure. Man untorwirft ein Gemisch von A lkalinitrat u. konz. H 2S04 unter stan- 
digem Riihren der Dest., indem man dieses Gemisch in  Form getrennter Hautchen 
halt. Die bei vorhaltnismaBig niedriger Temp. erhaltenen Dampfo werden gewonnen. 
(A. P. 1649 901 vom 27/3. 1925, ausg. 22/11. 1927.) K a u s c ii .

Compagnie Nationale de Matiśres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chuniques du NordReunies (fitablissements Kuhlmann) (Erfinder: P. Lebeau und
E. Sellier), Phosphor. Man erhitzt das Rohkondensat aus dem P-Erzengungsofen m it 
einem Strom von iiberhitztem Dampf bei gewohnlichem Druck oder Minderdruek u. 
Tempp., die unter dom Kp. des P  liegen. (F .P . 630 120 vom 3/3. 1927, ausg. 23/11. 
1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Siegmar Muncli, 
Wolfen, I tr. Bitterfeld), Gewinnung von Graphit aus Koldenstoffdampfe,n aus durch 
Erhitzen von Kohlerstoff erhaltenen Kohlenstoffdampfen, dad. gek., daB man die 
beim elektr. E rhitzen von Kohle entstehenden Kohlenstoffdampfe auf hocherhitzte 
Flachen niederschlagt. Man erhalt sehr hochwcrtigen Graphit, der sich fiir viele techn. 
Zwecke hervorragend gut verwenden laBt. Je  nach den gewahlten Bedingungen hat 
er einen elektr. W iderstand von 10 bis 3 Ohm. (D .R . P. 453 503 KI. 12i vom 27/5.
1925, ausg. 8/12. 1927.) KAUSCH.

N. V. Algemeene Norit-Maatschappij, Amsterdam, A k tk e  Kohle. Man behandelt 
Kohle (auch zu regenerierende akt. Kohle) m it Reagentien, wie NaOH, KOH, Na2C03, 
K 2C03, Erdalkaliverbb., H.2S 04, H 3P 0 4, H N 03, ZnCl2, MgCl2, CaCl2, Sulfate, Bisulfate, 
Sulfide, Peroxyde, Perehlorate u. dgl. u. erh itzt sie dann gegebenenfalls in Ggw. 
von iiberhitztem Dampf. Dio A ktiv itat der Kohle kann durch Behandeln m it dom 
elektr. Strom gesteigert werden. (E .P .279  104 vom 14/10. 1927, Auszug veróff. 
14/12. 1927. Prior. 16/10. 1926.) KAUSCn.

Bergwerksverband zur Verwertung von Schutzrechten der Kohlentechnik 
Ges., iibert. von: H. Boinke, Dortmimd, Wasserstoff. Man verwendet MgO ais K ataly
sator boi der Herst. von H 2 aus CO u. Wasserdampf. Dem MgO konnen auch Absorp- 
tionsm ittel fiir die sich bildendo C02 beigemischt werden, z. B. kann dolomit. Kalk 
ealciniert werden, um ein solches Gemisch herzustellen. (E .P .279128  vom 17/10. 
1927, Auszug veróff. 14/12. 1927. Prior. 16/10. 1926.) K a u s c h .

Arthur Mubton, Sydney, und John Peter Kohler, P ort Augusta, Austral., 2Voc£- 
nen von Salz u. dgl. Krystallislertes oder gekorntcs Salz wird durch eino Reihe ge- 
neigter Kanale, dio einen Teil des Trockenofens bilden, gefiihrt u. fiillt durch jo eine 
Offnung in den nachstfolgenden K anał usw. Durch die Kanale zieht im Gegenstrom 
h. Luft. (Aust. P. 3137A926 vom 6/ 8. 1926, ausg. 25/8. 1927.) K a u s c h .

Verein fur chemische und metallurgische Produktion, Aussig a. E., Tschecho- 
slowakisebo Republik, Erhohung der Haltbarkeit von Alkalihydrosulfit. 1. von Alkali- 
hydrosulfitlsgg., dad. gek., daB zu den neutralen oder schwach alkal. Lsgg. der Hydro- 
sulfite Sulfit, vorzugsweiso Alkalisulfit, zugesetzt -wird. — 2. dad. gek., daB troekene 
Gomische von Alkalihydrosulfit u. Alkalisulfit in Lsg. gebracht w'erden. (D .R .P . 
453 409 K I. 12i vom 16/11. 1924, ausg. 8/12. 1927.) K a u s c h .

Grasselli Chemical Co., iibert. von: Earl Burnard Alvord, Cleveland, Ohio, 
Natriumhydrosidfid. Man laBt auf eine Lsg. von BaS C 02 in  yerschiedener Jilenge
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bia 7.u etwa %  des ehem. Aquivalents des Ba-Geh. der Lsg. einwirken u. trennt dns 
sich bildende BaC03 ab. (A. P. 1 650 106 vom 8/2.1926, ausg. 22/11.1927.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Ges., Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Zinksulfat 
und Nalriumsulfat. Man konzentriert eine Lsg., die ZnS04 u. N a2S 04 enthalt, so lange, 
bis das Na2S04 z. B. nicht mchr ais 1/ 2 Grammolekiil pro kg. der Fi. betragt, so daB 
beim Abkuhlen auf 10— 20° ZnS04 frei von N a2S 04 auskrystallisiert. E in tjberschuB 
an Na2S 0 4 kann durch Abkuhlen der Lsg. auf 40—60° abgcschieden worden, wobei 
ZnS04 u. Na2S 0 4 sich ais ein Doppelsalz ausseheiden. (E. P. 278747 vom 7/10. 1927, 
Auszug yeroff. 30/11. 1927. Prior. 7/10. 1926.) K a u c h .

Titan Co. A/S., Norwegen, Reduklion von Titan, Eisen und gegebenenfalls andere 
Verbindungen enthalienden Lósungen m it Fe oder Fe-Legierungen. Man laBt das Fe 
auf 90—130 g T i0 2 im Liter enthaltende Lsgg. einwirken u. zwar fiihrt man den H aupt- 
teil der Red. bei Tempp. unter 60° durch. (F .P . 629797 vom 22/11. 1926, ausg. 
17/11. 1927. N. Prior. 28/10. 1926.) K a u s o ii .

Jean Jules Tardan, Frankreich, Herstellung von Mennige. Bei dem an sich be- 
kannten Verf., Pb30 4 bzw. PbO durch Rósten von fein yerteiltem bzw. schwamm- 
fórmigem Pb zu gewinnen, wird das zweekmiiBig elektrolyt. hergestcllto Metali in 
einem mit Fórdervorr. u. Heizmantel versehenen Behalter durch einen h. Luftstrom 
allmahlich auf 200° erhitzt, che es in  bekannter Weise geróstet wird. Es wird das Zu- 
sammenschmelzen des Metalles boim Rósten vermieden u. ein gleichmaBiger u. hóher 
oxydiertes u. feiner verteiltes Erzeugnis gewonnen ais beim Rósten yon Metali, welches 
nicht in der angegobenen Weise yorerhitzt worden ist. (F. P. 627 776 vom 19/1. 1927, 
ausg. 12/10. 1927.) _ K u h l i n g .

A. Rosenheim, Berlin-Charlottenburg, Basenaustauscliende Stoffe. Naturlich vor- 
kommendo Stoffe, wie Mineralien, Gesteine oder Glas werden basenaustauschend ge- 
m acht oder ihro Basenaustauschfahigkeit wird gesteigert durch Behandeln m it einer 
Saure, neutralen oder alkal. Stoffen oder beiden nacheinander unter Druck (z. B. 10 
bis 15 at). (E. P. 279 028 vom 6/7. 1927, Auszug veróff. 7/12. 1927. Prior. 16/10.
1926.) K a u s c h .

Josef Brunner und Otto Heli, Deutschland, Entf&rbungsmittel in  Kornform. Man 
bringt zunachst den S i02-haltigen Rolistoff (Olentfarbungsmittel) in Kornform u. be- 
handelt ihn sodann m it Saure solcher Konz., daB die Kórner n icht zerfallen konnen 
(z. B. HC1 von 10—11° B 6). (F. P. 629 897 vom 26/2. 1927, ausg. 18/11. 1927.) K a.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Otto Tippmann, Rundofen oder M uffel zum Brennen von Unlerglasurmahrei. 

K ritik  der W irtschaftlichkeit. (Keram. Rdsch. 35 [1927]. 821—23.) Sa l m a n g .
Hugo Schulz, Rostfleckenbildung auf Email. Die Ursachen u. ihre Verhutung. 

(Keram. Rdsch. 35 [1927]. 843. K arlstadt a. M.) Sa l m a n g .
Bureau of standards, Studien uber die Eignung von Glasuren. An vielen 

Glasuren wurden die physikal. Daten bestimmt. E lastizitat u. Bruchfestigkeit sind 
nicht geradlinige Funktionen der Zuss. Doch laBt sich m it Hilfe von Faktoren eine 
Glasur yon erwiinschten Eigg. lierstellen. Glasurbruch lange nach dem Brande wird 
auf Hydratation, Umlagerungen usw. zuriickgefiikrt. (Journ. Franklin Inst. 204 
[1927], 534—35.) Sa l m a n g .

J. Eggert, Vorsicht beim Versilbern. E g g e r t  berichtet iiber einen Fali der 
Explosion einer Versilberungslsg. (vgl. M e y e r , C. 1927. I I .  2704). — W. Bóttcher 
empfiehlt getrennte Aufbewahrung der Lsgg. I  A gN03, NH 4N 0 3 u. Zucker, I I  NaOH. — 
Nach der Ansicht Walter Meyers ist feuchtes Knallsilber an sich nicht cxplosibel, 
wohl aber in  Ggw. yon N itra t oder H N 03. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 935—36. Berlin- 
Friedenau, Leipzig.) JUNG.

Ikutaro Sawai und Otokichi Morisawa, Uber die Zustandanderung des auf 
Glas niedergelegten Silberspiegels bei der Erhitzung. Bei dem aus ammoniakal. Silber- 
n itrat- u. Rochellesalzlsg. niedergeschlagenen Silberspiegel sind die GróBe der Zwischen- 
raume yon der Temp., yon der Zeitdauer der Erhitzung, yon der Dicke des Spiegels 
u. yon der N atur der Atmospharen, in  welchen dio Erhitzung yorgenommen wird, 
stark  abhangig. Im  Luftstrome erscheint die Beziehung zwisehen der GróBe u. der 
Dicke sehr regelmaBig. W ird bei 650° 3 Stdn. erh itzt, so diffundieren 25% Ag m it 
Gelbton ins Glas. Im  C02-Strom dagegen is t die Bldg. der Zwisehenraume fast ge- 
liemmt. Die bei 515° erliitzte Versilberung zeigt bei mkr. Unters. Silberkiigelchen,
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die im C02-Strom erhitzte nicht. Die wie amorph — ohne Kennzeichen der Rekrystalli- 
sation —  auftretenden Silberkiigelchen liegen zerstreut auf der sehr diinnen, yerhalthis- 
maOig breiten Silberhaut, welche am Glas noch unverandert geblieben ist. W ird diese 
H au t wieder im Luftstrom  erhitzt, t r i t t  neuerdings Kiigelchenbldg. ein u. sio nimm t 
ab. — Die Ursache der Schrumpfung solcher Silberlamellen beim Erhitzen wird er- 
ortert. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 6 8  [1927]. 49—55. Kyoto, Chem. Institu t.) B lo .

Oskar Lecher, Moderne Glassdtze. Glassatzc fur gelbbrauno Gliiser, Selenrubin 
u. Silbergelb. (Glass Ind. 8 [1927]. 279—81.) Sa l m a n g .

Hugo Kiihl, Die Trubungsmiitel Fluflspat, Kryolith und kiinstlicher Kryolith 
und kiinstlicher Kryolith in  der Glasindustrie. (Keram. Rdsch. 3 5  [1927]. 823—24.) S a l m .

Marvin Pipkin, Aufrauhung des Inneren von Gliihlampenkdlbchen. FluBsaure- 
mischungen fiir yerschiedene Atzzwecke werden angegeben, ferner D arstst. einer 
Maschine, dio mit~einem Arbeiter in  8 Stdn. die Atzuńg, Waschung u. Trocknung von 
63 000 Kólbclien gestattet. Saure u. Waschlsgg. werden von unten her in die Kólbchen 
eingespritzt. ''Glass Ind. 8 [1927]. 285—88. General Electr. Co.) S a lm a n g .

Fritz Kastner, Keramische Rohstoffe und ihre Farbę. Ausfuhrungen iiber dio 
Farbung von‘ Sanden, ferner von Kaolinen u. Tonen. (Spreclisaal 60 [1927], 915—17. 
Leipzig.) ~ S a l m a n g .

‘ Gudinund Dahl, Die Mosaikplattenfdbrikation. Beschreibung der Herstellung 
m it'Abbildungen. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 8 [1927]. 297—320.) Sa l m a n g .

Bureau of Standards, Ausdehnung von unvermischtem Portlandzement in  Dampf. 
ZementstabeT wurden nach 4 Methoden auf ihre Dehnung untersucht. Sie betrug
0,000—0,061%. (Journ. Franklin Inst. 2 0 4  [1927]. 531—32.) S a l m a n g .

Haegermann, Die Bestandigkeit der Zemenle in  aggresshen Wdssem. Es werden 
vielo Angaben iiber Bewiilirung von ycrschiedenen Zementen in  yerschiedenen Witasem 
gemaclit. (Zement 1 6  [1927]. 1190— 92.) Sa l m a n g .

Tutomu Maeda, Untersuchung von Magnesiumchloridzement m it Jtóntgenslrahlung. 
Untersuchung uberMagnesiumchloridzement, insbesondere iiber Abbinden und Erhdrten. H I. 
(II. vgl. C. 1 9 2 6 . II . 482.) Vf. bedient sieh der Rontgenstrahlenpulyermethode, um  zu 
entscheiden, ob die Bestandteile des erhartenden Magnesiumchloridzements krystallin. 
oder amorph sind. Die untersuchten Stoffe sind 1. Zement m it yergleichsweise viel 
festem Anteil, 2. Zement m it yergleichsweise viel fl. Anteil, 3. 3MgO-MgCI2-12 H ,0  
m it ein wenig MgCl2-Lsg., 4. Mg(OH)2 m it ein wenig MgCl2-Lsg., u. 5. das fiir den Vers. 
angewandto MgO. Es ergibt sich, daB die Verb. 3 MgO-MgCl2-12 H„0 im erhartenden 
Zement krystallisiert yorhanden ist, betreffs Mg(OH)2 ist dies unsicher, obgleich wahr- 
scheinlich auch Mg(OH)2 in  unyollstandig krystallisiertem Zustand darin ist. Die Linien 
des angewandten MgO finden sich n icht im Brechungsdiagramm des erhartenden 
Zements. Die Tatsache, daB sich die Bestandteile im  erhartenden Zement im krystalli- 
sierten Zustand befinden, bestatig t die L e CHATELlEEsche Theorie iiber die Zemente 
nicht, weil Krystalle in  kolloider GróBo gefunden werden kónnen. (Scient. Papers Inst. 
physical. chem. Res. 5 [1926]. 95—102 [in Esperanto].) G. H aas .

Tutomu Maeda, Der Wasserdampjdruck des Magnesiumchloridzements und der 
Zustand des Wassers in diesem. Untersuchung uber Magnesiumchloridzement, insbesondere 
iiber Abbinden und Erhdrten. IV. (III . ygl. vorst. Ref.) Um den Zustand des W. im 
Zement zu bestimmen, wurde die Dampfdruckisotherme des Magnesiumchloridzements 
bei 25° gemessen. Zur Messung des Dampfdruckes bediente sich Vf. des ein wenig ab- 
geanderten Isoteniskops von A. S m it h  (Journ. Amer. chem. Soc. 3 2  [1910]. 1412), 
auch das Verf. wurde ein wenig geandert. Zwei Sorten Zement werden angewandt, dic 
eine ein wenig fest, die andere ein wenig fl. Bei der ersteren bestimm t wahrscheinlich 
die Verb. 3 MgO-MgC!,-12 H 20  den Dampfdruck, bei der letzteren dagegen die Fl. 
in den Capillaren. Es wird erkannt, daB die Vermehrung der Krystalle das Brechen 
des Zements yerursacht. Ais Ursache des Feuehtwerdens an der Oberflache des Zements 
wird ein yergleichsweise niedriger Wasserdampfdruck festgestellt. (Scient. Papers Inst. 
physical. chem. Bes. 5 [1926]. 133—40 [in Esperanto].) G. H a a s .

Tutomu Maeda, Die Erharliing des Magnesiumchloridzeinents und die Bedeutung 
des freien Wassers, des Krystalhcassers und des adsorbierten IFassers. Untersuchung iiber 
Magnesiumchloridzement, insbesondere uber Abbinden und Erhdrten. V. (IV. vgl. vorst. 
Ref.) Um erstens den Mechanismus der E rhartung des Magnesiumchloridzements 
kennen zu lerncn, u. um zweitens die Beziehung zwischen der Zus. u. dem Bruch zu 
beobachten, mifit Vf. die Erhśirtungsanderung wiihrend einer gewissen Zeit durch einen 
besonders konstruierten Hartemesser. Dieser is t ein ViCAT-App., abgeandert nach
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■dem Prinzip des B R IN ELL-H iirtem essers fiir Metalle. Vf. diskutiert die Schnelligkeit 
des Erhartens u. die erhaltene Harto unter folgenden Einfliissen: 1. Nichterneuerung 
von MgO, 2. Verhaltnis der Menge von MgO zu dem der Lsg., 3. Konz. der MgCl2-Lsg.,
4. Wasserabgabe u. Kohlendioxydaufnahme, 5. hinzugegebene Stoffe. Vf. sclilieBt, 
daB das E rhartcn  der Daucr des Abbindens, d. h. der Bldg. der Verb. 3MgO-MgCl2* 
12 H 20  in der Lsg. gleich ist. W asseraustritt u. Kohlendioxydaufnahme sind ohne Be
deutung. Brucli t r i t t  ein bei zu groBer Eestigkeit ohne glcichzeitige oberflachliche 
Wasseraufnalime ti. auch bei der Nichterneuerung des angewandten MgO. Das freie W. 
d ien t der Behandlung des Zcments, Krystallwasser u. adsorbiertes W. scincr Bindung 
u. Erhartung. Das adsorbierte W. dient dem Zweek, den Brueh des Zements zu vcr- 
hindem ; zu lioher Geli. an freiem W. nach der Erhartung bezeichnet dio Weichheit 
des Zements. (Scient. Papcrs Inst, physical. chem. Res. 5 [1926]. 141—54 [in Espe
ranto].) G. H a a s .

Bureau of Standards, Eigenschaften von ScJiamottesteinen. (Journ. Franklin 
I n s t .  2 0 4  [1927]. 533—34.) Sa l m a n g .

Richard Grtin, Beton im  Meerwasser. Zorstórung t r i t t  ein durch Bldg. von 
3 Ca0-Al20 3-3 CaS04-30 H 20  u .  durch Gipsbldg. Dereń Bldg. kann yerliindert 
werden: 1. durch E rsatz von Tonerdo durch Fc-Erzzement, 2. Minderung des CaO- 
Geh. =  Toncrdezement, 3. Zuriickdrangung der Bldg. von feiem K alk durch Zusatz 
von Puzzolanan oder Abstimmung des Moduls. Beschiidigungen sind vermeidbar, 
wenn auBcrdcm bei dichten Zusclilagcn dicht yerarbeitet wird, wenn ferner der jungo 
Beton durch Stehenlasscn an der Luft, Impragnierung oder Schutzanstrich geschiitzt 
wird. (Zement 1 6  [1927]. 1180—90. Dusseldorf.) SALMANG.

Hans Kuhl, Zur graphiśchen Darstellung der Mortelstoffe im  Tetraeder und im  
Parallelogramm. V f. g ib t  e ino  A b łin d eru n g  d e s  SPIN D ELschen P ara lle lo g ram m s. 
(Tonind.-Ztg. 5 1  [1927], 1792—94.) S a l m a n g .

Otto Fr. HonuS, U ber Gipsmortdstoffe. Nach den Verss. des Vfs. kann durch ein 
geeignetes Verf. das Konstitutionswasser des Gipses durch die Metalloxyde der Erd- 
alkalireihe ersetzt u. so ein hydraul. Mórtelbindemittel erzeugt werden. Kalkstcin 
u. Gips (molekularc Zus. 2 CaO bis nahezu 5CaO : 1 CaS04) werden zusammen ver- 
mahlen, auf geeignete Weise gcziegelt u. alsdann bei 600—850° gebrannt, wobei dic 
Austreibung des C02 aus dem Kalkstein bereits ąuantitatiy  verlauft. Das Brenngut 
g ib t gemahlcn das hydraulische Bindemittel, fiir dessen E rhartung die durch den obigen 
ProzeB entstandcncn Verbb.: bas. Calciumsulfat, Calciumsilicat u. Calciuvialuminat, 
in  Frage kommen; bei der H ydratation entstehen dann: Monocalciumhydrosilical, 
wasserhaltigcs Tricalciumahiminut, bas. Gips, kryst. Gips u. Ca(OH)2 aus etwa iiber- 
echussigem Kalk. (Zement 1 6  [1927]. 1201—04. 1227—30. 1249—52.) W e c k e .

Herbert Brintzinger und Walter Brintzinger, Die Verwendbarlcdt rulkanischtr 
Asche zur Herstellung von hydraulischem Mortel. Eino beim Ausbruch des Vulkans 
Acatenango in  Guatemala (vgl. G u t b ie k , B r in t z in g e r , R e n z , C. 1 9 2 6 . I. 340) 
ausgeworfcne Asche wurde in  den yerschiedensten Mischungen m it reinstem gebrannten 
K alk auf Brauchbarkeit ais hydraul. Mortel gepriift. Die Druckfcstigkeit hatte  jedoch 
nach Aufbewalirung in feucliter Atmosphiire wahrend 15 Monaten um ctwa 15—20°/o 
abgenommen. Die Ursachc davon war, daB sowohl das in  der Aschc enthaltene Sulfid, 
ais der darin fein vertcilto clcmentare Schwefel durch W. u. 0 2 zu Sulfat oxydicrt 
waren, wobei dic Oxydationsgeschwindigkeit walirscheinlich durch dic alkal. R k . des 
Mortels u. dureh die katalyt. Wrkg. des in der Asche enthaltenen Eiscns erhoht wird.
— S- u. Sulfidhaltige yulkan. Asche wird also, tro tz ihrer bcachtenswerten hydraul. 
Eigg. niemals ais ernsthafte K onkurrentin fur TraB, geschweige denn fiir Portland- u. 
Eisenportlandzement in  Betraclit kommen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 6 8  [1927], 
93—95. Jena, Univ., Chem. Labor.) B l o c h .

Heinrich Luftschitz, Si-Slo ff und Magnesit. Es werden die Langcnabnahmcn 
von Vcrsuchskorpem mitgeteilt. (Tonind.-Ztg. 51  [1927]. 1812—13.) S a l m a n g .

Eugen Hutzenlaub, Vber die Priifung und ein Priifterfahren von Betonscliutz- 
anstriche.n. Bemcrkungcn zu der Arbeit von R. G ru n  (Tonind.-Ztg. 51 . 1247; C. 19 2 7 .
II . 1999). (Tonind.-Ztg. 5 1  [1927]. 1831—33. S tu ttgart, Fa. P. L e c h l e r .) S a l m a n g .

Soc. an. de Materiel de Construction, Frankreich, Herstellung von Zement und 
Ammonsulfat. Bei der bekannten H erst. yon (NH4)2S 04 durch Umsetzung von CaS04 
m it NH 3 u . C02 wird dcm Gips ein S i02, A120 3 u. Fc„03 enthaltender Stoff, wie Ton
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oder Bauxit, zugesetzt, die C02 unter Druck zugeleitet u. boi erhohter Temp. gcarbeitet. 
Z. B. verriihrt man in geschlossenen GefaBen Mischungen von Gips, Ton u. W., erhitzfc 
auf Tempp. bis zu 75°, fiihrt durch die Eiihrarme dio erforderlichen Mengen N H , u. 
C 02 zu, preBt die Reaktionsmasso ab u. verarbeitot das F iltra t zu (NH4)2S 04, den 
Ruckstand zu Zement. (F. P. 627 737 vom 29/12. 1926, ausg. 11/10. 1927.) K u h l i n g .

Władimir Kyber, Deutschland, Gleichzeitige Herstellung von Eisenphosphid und 
geschmolzenem Zement. Bei der Reduktionsschmelze im elektr. Ofen o. dgl. werden 
Minerał- oder Eisonabfalle, u. zugleich Kalkzuschlagc, dio A120 3, CaO u. S i0 2 ent- 
halten, zugesetzt. (F .P .6 3 0  089 vom 2/3. 1927, ausg. 23/11. 1927. D. Prior. 10/3.
1926.) K a u s c h .

F. Carl und C.Riedel, Glogau, Deutschland, Filzplatien. Man impragniert Filz 
aus tier. Faser m it Bitumen .oder Teer; ais Losungsm. hierfiir verwendet m an Bzl., 
Petroleum oder andoro Mineralóle. Nach dem Yerdampfen des Losungsm. wird der
Filz gepreBt. Die Filzplattcn dienen zum Bekleiden von FufSbóden, ais schalldampfende 
Unterlage usw. (E .P .279  093 vom 13/10. 1927, Auszug veróff. 7/12. 1927. Prior.

Gustavus A. Eisen und Fahim  Kouchakji, Glass. 2 v. New York: W. E. Budge 1927.
(793 S.) 8°. bds. S 125.— .

VIII. Metallurgie; M etallographie; Metali verarbeitung.
Grumbrecht, Uber den gegenwartigen Stand der selektiven Flolation. Zwcck, Ziel- 

u. dio Grundlagen der solektiven Flotation werden beschrieben. Zum Flotieren von 
Bleiglanz u. Zinkblendo wird dem Konzentrat nach u. nach aus 1 1  1  kg Ol, bestehend 
aus 50—80% Rohlieizol u. 50—20°/o Tcrpentin zugesetzt. Um das Schwimmen 
der ZnS zu yerhindern, wird N a2S oder Ca-Polysulfid zugesetzt. Im  2. Teil der Flo
ta tion w'ird dic Zinkblende durch Zusatz von 1—5 kg H 2S 04 zum Schwimmen ge- 
bracht. (Metali u. E rz 24 [1927], 557—66. Clausthal.) ENSZLIN.

PatzSchke, Die deutsche Schwimmaujbereilung wid Amerika. Vergleich der auBer- 
ordentliehen Entw . der Flotation in  Amerika, welche auf die groBen, fast noch un- 
versehrten, schwer aufzubereitenden Lagerstatten u. ihre groBzugige AufschlieBung 
unter liohen ICapitalaufwendungen u. die systemat. Unters. in  Institu ten  zuriick- 
zufuhren ist, m it der Aufbereitung in  Deutschland, welche an Lagerstatten beschrankten 
Umfangs, Verarbeitung schwieriger Halden, fehlendem Gedankenaustausch, mangelndcm 
K apitał u. Fehlen eines gut eingerichteten Institu ts  leidet. (Metali u. Erz 24 [1927].

H. Madei, Fortschritte in  der Flotation oxydischcr Erze wid Gangmineralien. Die 
F lotation oxyd. Erze beruht meist auf der oberflachlichen Umwandlung derselben 
in  Sulfido durch Na„S. Dio oxyd. Bleierze flotieren in der Reihenfolge Cerussit, 
Anglesit, Wulfenit, Pyromorphit, Mimetesit. Bei den beiden letzteren sind Zusatze 
von Atzalkalien notig. Die Umwandlung in  die Sulfide geschieht nach der Formel 
N a2S -j- PbCO;l =  PbS -f- Na2C03. Die Temp. des Sulfidisierens is t 55°. Gemisehto 
sulfid. u. oxyd. Erze wTerden entweder erst abgeróstet u. dann m it N a2S behandclt 
oder die Sulfide erst abflotiert u. dann sulfidisiert. Von den oxyd. Cu-Erzen kónnen 
die Silicate nicht sulfidisiert werden. Zinnerz kann unter Zusatz von 50 g /t  Kupferron 
flotiert werden. Angabo einer Tabelle iiber die Flotationsmóglichkeiten von Gang- 
arten. (Metali u. Erz 24 [1927], 568—71. Freiberg, Bergakad.) E n s z l in .

Max Paschke, Die Verarbeitung wid das Verhalten zinkischer Eisenerze, ins- 
besondere der Meggener Kiesabbrande, in  der Hochofenindustrie. Dio fast immer fein- 
kornigen Sleggener Kiesabbrande haben etwa folgende Zus.: 10,00% Nasse, 40—43% 
Fe, 11—16% Ruckstand, 0,01—0,02% P, 4—8%  S, 0,10% Cu, 6— 10% Zn u. 0,03 
bis 0,05% As. Die Schwrierigkeiten der Verhiittung liegen fiir die Zinkmuffel in  dem 
zu liohen Fe-Geh. u. fiir den Hochofcn, abgesehen von dem Feinheitsgrad, in dem 
sehr groBen Zn- u. S-Geh. Zuerst werden dann die Verss. zum Stuekigmaehen u. 
Entschwefeln u. das Verli. der gesinterten Kiesabbrande im Hochófen beschrieben. 
Verss. im Hochofen unter Zuhilfenahme des Koehsalzverf. ebneten den Weg zur 
Gewinnung von Fe u. Zn. Es wird vorgeschlagen, den fur den Hochofen liistigcn 
S der Abbrande bei dem Sintervorgang in  Verb. m it dem Hocliofenschlacken-S fiir 
die I I2S 0 4-Gewinnung nutzbar zu machen. Es is t vielleicht unter Benutzung fl. 
Fe-Mn-Schlacke moglicl), aus den Rohkiesabbranden unm ittelbar wenig yerunrcinigt©

15/10. 1926.) F r a n z .

566—68. Cali, Eifel.) E n s z l in .
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Zn-Verbb., H 2SOj u. ein gutes Fe-Erz zu gewinnen. (Arch. Eisenhiittenwesen 1 
[1927], 387—402. Clausthal.) W i l k e .

B. Bogitcll, tjber die Granulalion der Schlacken. Bei der Verwendung von Druck- 
lu ft zum Granulieren von Selilaeke muB dafiir Sorge getragen werden, daB der Strahl 
der fl. Sehlacke in die Mitte des Behalters fallt, obne die Wandę zu beriihren. Entlialten 
dic Schlaekcn vicle Metalloxydc, so muB die Ofentemp. so erhóht werden, daB die 
Schlacke fl. genug ist, ferner ist das Absebreckwasser auf 35— 40° zu erwarmen, darnit 
das Ausweiehen des Dampfes erleiehtert wird. (Rev. Metallurgie 2 4  [1927]. 695.) K a l p .

A. Guttmann, Schlackensteine und Schlackenpflastersteine in  Deutschland. Bei
der Sclilackenherst. feblt ein ZusammensehluB u. anerkannte Bewertungsgrundlagen 
der Steine. Es werden die Herstellungsyerff. von Schlackenmauersteinen u. die Eignung 
der Iloehofensehlacken u. die Eigg. der Schlackensteine beschrieben. Hieran kniipft 
sieli ein VorsckIag fur baupolizeiliclie Bestst. iiber Eestigkeit der Schlackensteine. 
Worauf die Verfestigung beruht, is t noch nicht eindeutig bestimmt. Zum SohluB 
wird auf dio Eigg. der Schlackenpflastersteine eingegangen. (Arch. Eisenhiitten- 
wesen 1 [1927]. 339—44. Dusseldorf.) W i l k e .

Paul Bergeon, Die Betriebsweise und Einstellung der mit Hilfe des Diagramms 
unlersuchten elektrischen Ofen. Dio vom Vf. aufgestcllten Eormeln u. Diagramme ge- 
statten  die yollstandige Unters. des Betriebes eines Ofens vom elektr. Standpunkte aus, 
des Einflusses des Transformators, der Wrkg. bei einer Veranderung der Spannung. 
Es wird ein neues Verf. vorgeschlagen fiir dic Aufrechterhaltung einer konstanten K raft 
durcli Bewegung der Elektroden. Die Betriebsweise soli sieh hierdurch gleicbmaBiger 
gestalten, was besonders dann wcsentlicli ist, wenn die Ofen durch besondere Ver- 
teilungsnetze gespeist werden. (Rev. Metallurgie 2 4  [1927]. 683—94.) K a l p e r s .

St. Kritz, Die Energieverluste an Lichtbogen-Elektrostahlófen. Die GróBenordnung 
der Encrgieverlustc u. die A rt der einzclncn Verlustquellen werden behandelt u. 
die zusammengestellten Zahlenwerte auf ihre Brauclibarkeit gepriift. (Arch. Eisen- 
hiittenwesen 1 [1927]. 413—19. Diisseldorf-Oberkassel.) W i l k e .

E. Widdel, Der Fiatofen in  der Stahlformgieflerei. Es werden dio Umstellung 
einer Kleinbessemerci auf Elektrostahlbetrieb u. der Demag-Fiat-Ofen bcsprochen, 
dann Wirkungsweise der elektr. Einrichtung, Verss. uber W irtschaftlichkeit der 
Schmelzleistung, Schrotbefórderung u. Betriebszahlen gegeben. (Ztschr. Ver. Dtsch. 
Ing. 71  [1927]. 1785—89. Magdeburg.) W i l k e .

B. Bogitcll, Vber ein Enteisenungsverfahren. Die Enteisenung von Ferrokupfer 
kann keine Schwierigkeiten bieten, weil diese Lcgierungen in einem Konverter be
handelt werden konnen u. dio Cu-Verluste in der Schlacke gering sind. Anders yerhalt 
es sieh bei Ferronickel u. Ferrokobalt, bei denen die Yerluste durch Osydation in  der 
Schlacke wichtiger sind. In  diesen Fallen muB man m it sehr li. u. sehr fl. Schlacken 
arbeiten. Die Hauptschwierigkeit entsteht aber durch das feuerfeste F u tter des Kon- 
verters, mag dieser sauer oder bas. sein. Vf. h a t m it einem Verf. Verss. angestellt, 
das er „Enteisenung durch Zerstaubung“ nennt. Die aus dem Ofen kommende fl. 
Legierung wird von einem Druckluftstralil getroffen, durch den das Metali in  unendlicli 
vielo kleine Tropfen zerteilt wird. Dieses oxydierte Metali wird dann in  einem elektr. 
Ofen niedergeschmolzen. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 5  [1927]. 1046—48.) K a l p .

Pierre Chevenard, Einfluft eines Zusatzes von Chrom au f die innere Reibung der 
umkehrbaren Ferro-Nickellegierungen. Die untersuchten Lcgierungen enthielten 5,
10 u. 15% Cr. Die innere Pvcibung wurde nach dem Verf. m it dem Drehpendel ge
messen. In  den aufgestellten Kurven w ird beobaehtet, daB der Verlauf der Kuryen 
m it steigendcm Cr-Geh. glcichmaBiger wird. Bei iiber 15% Cr yerscliwindet die 
UngleichmaBigkeit. Das Cr erweitert den Temp.-Bereieh, innerhalb dessen die innere 
Reibung verhaltnismaBig schwach ist. Diese Eigenschaft w ird u. a. fiir die Herst. 
von Federn ausgenutzt. Aus dem gleichen Grunde w ird Cr ais Zusatz zum Elinvar 
herangezogen, in  welcliem Falle es die thermoelast. UngleichmaBigkeit des Ferro- 
Nickels bei 34% Ni auf den gewiinschtcn Grad yermindern soli, um die therm . Un- 
yeriinderlichkeit des Moduls zu yerwirklichen. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 5  
[1927], 1130-32 .) _ K a l p e r s .

E. G. Mahin und H. J. Dillon, Die Abscheidung der gelósten Elemente und ihr 
Einflufj au f die Kohlenstoffrerteihmg im Eisen. Es wird eine kurze tJbersicht iiber 
die Hieorien gegeben, die zur Erklarung des iiblichen Zusammentreffens nichtmetall. 
Einscliliisse m it proeutektoidcm F errit oder Zementit in  angelassenen Stahlen heran
gezogen werden. Diese Theorien werden in mechan., chem. u. physikal. eingeteilt.
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E s wird vor allem die Tlieorie durch Verss. gestiitzt, die die geringe Losliehkeit der 
meisten Einschliissc im Austenit m it darauffolgender Verunreinigung mkr. Zonen 
um dicse Einschliisse yerantwortlich fiir die Anderungen in  den Phasenbeziehungen 
m acht; der UberfluB der proeutektoiden Phase wird zuerst in diesen Zonen nieder- 
geschlagen. So yerursacht die Abseheidung der gclósten Verunreinigungcn eine 
Schwiichung des Materials u. zwar sowohl durch die Ungleichartigkeit der Zus. in 
bezug auf die Verunreinigungen ais auch durch die Ferritseigerung, die eine Eolge 
dieser Ungleicliheit ist. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 12 [1927], 905—20. 
Notre Dame [Indiana], Univ. of Notre Dame.) W lLKE.

M. E. Greenhow, Herstellung hochwerligen Gii/Seisens. Betraehtliche Schwierig- 
keiten wurden angetroffen bei der Herst. gewisser GuBstiicke, dereń Querschnitt 
von 0,8—2,5 cm schwankte, u. die ein dichtkornigcs, sehr festes u. gegen VerschleiB 
bestandiges GuBeisen haben sollten. Die besten Ergebnisse wurden m it einem 
Gesamt-C von 2,75—3,00% u. 0,75— 0,90% Mn erreieht. Das Mn soli vor allem die 
Oxyde im  gesehmolzenen Metali fortschaffen. Der Mn-Verlust ist beim Schmelzen 
etwas hoher ais im gewóhnliclien GuB-Ee u. liegt etwa bei 25— 29%. Mit 1,25—1,65% 
Si wurden gute Giisse erhalten, aber am besten war es, einen Teil des Si durch Ni 
zu crsetzen, so daB man z. B. fiir nur 1,25% Si 0,75% Ni -f- 0,75% Si anwendete. 
Der SehmelzprozoB is t von besonderer Bedeutung, insbesondere is t die Temp. von 
W ichtigkeit, die hoher ais sonst iiblich sein muB. (Foundry 55 [1927]. 919—20. 
Nordbcrg Mfg. Co., Milwaukee.) W i l k e .

Hans-Giinther Haase, Siiure- und alkalifestes Gujieisen. In  welchem MaBe GuB
eisen yon Sauren u. Basen angegriffen wird, hiingt bei gleichcr Einw.-Dauer von 
5 GroBen ab: Konz., Temp., Aggregatzustand des Lósungsm., zur Verfiigung stehende 
Angriffsflache u. chcm. Zus. des GuBstiickes. Es wurden Verss. iiber den EinfluB 
yon C, Si, Mn, P, S, Ni u. der GuBhaut auf die Losliehkeit des GuBeisens angestcllt. 
Ais beste Zus. fur siiurebestandigen GuB ergab sich: 3,3— 3,5%  C, 1,3—1,4% Si, 
etwa 0,75% Mn, nieht iiber 0,2—0,3%  P, ganz wenig, móglichst unter 0,07% S u.
0,3—0,5% Ni u. fiir alkalibestandigen: 3,3—3,5% C, 1,2—1,4% Si u. 0,3—0,4%  Mn. 
(Stalli u. Eisen 4 7  [1327]. 2112—17. Clausthal, Bergakademie.) W i l k e .

Ed. Maurer und P, Holtzhausen, Das GufSeisendiagramm von Maurer bei ver- 
schiedenen Abkiihlungsgeschwindigkeiten. Yff. haben das Gujieisendiagramm bei n. 
Abkuhlungsgeschuńndigkeit u. beim GieBen in  yorgeheizte Eormen u. in  eine Koki Ile 
aufgestellt u. ein Diagramm entworfen fur GuBstiicke m it yerschieden starker Wand- 
stiirke zum sicheren Erreichen eines perlit. Gefuges. Ferner wurde Auswirkung der 
Abkiihlungsgeschwindigkeit auf die Gcfiigeausbildung u. auf die mechan. Eigg. fest- 
gestellt. (Stahl u. Eisen 4 7  [1927]. 1805—12. 1977—84. K rupp, Grusonwerk; Eisen- 
hiitten-Inst. d. Bergakad. Freiberg.) ElSNER.

— , Herstellung von Tempergup im  Flammofen. Der in  Amerika im Flammofen 
hergestellte Tempergup (Schwarzkerneisen) ha t einen grauen seidenartigen Bruch, 
eine ZerreiBfestigkeit von 31,5—36,2 kg/qmm u. eine Dehnung von 10—18%. Es 
wird die giinstigste Zus. einer Sohmelze fiir TemperguB angegeben, sowie der Si-, 
Mn-, C-Verlust bei yerschiedenen Schmelzbedingungen. (Foundry Trade Journ. 1 9 2 7 . 
197. 213; Metallbórse 1 7  [1927]. 2695—96. Ref. H. I l l i e s . )  E i s n e r .

R. G. Guthrie und Oscar Wozasek, Die Carburierung von Eisen mittels Gas. 
Die Arbeit beliandelt die Anwendung des Leuchtgases ais carburierendes M ittel u. 
einige Widerspriiche, die boi der Benutzung sich zeigten. Das benutzte Gas hatte 
einen Heizwert von 536 brit. W armeeinheiten je KubikfuB u. war etwa wie folgt zu- 
sammengesetzt: 2,8%  CO,, 1,0% 0 2, 11,0% CO, 47,2% H 2, 22,4% CH<, 11,4% N2 
u. 4,2%  ungesatt. KW-stof"fe. 5 Fe-Sorten wurden zur Unters. herangezogen: Armco-Fe, 
besonders SlEM ENS-M ABTIN-Stahle u. JA LCA SE-Stalil. Es wurde die Eindringtiefe 
festgestellt, welcher Bestandteil des Gases die Carburierung bewirkt, der Mechanismus 
der Kohlung u. die Faktoren, die den Vorgang beeinflussen. 0 2 in  jeder der yerschiedenen 
Formen is t ein absolut notwendiger Bestandteil. Die ungesatt. KW-stoffe wirken 
wahrend der Kohlung sehr yerschieden; so wurden Bzl., Gasolin, Naphthalin, C,H2 usw. 
untersucht. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 12 [1927]. 853—70. People’s Gas Light 
and Coke Co.) W i l k e .

H. B. Knowlton, Tatsachen und Grundzilge betreffend Stahl und Warmebehandlung. 
XV. (XIV. vgl. C. 1928. I. 400.) Mo u. die Mo-Stiihle werden behandelt, so u. a. 
die Geschichte des Mo, Wrkg. des Mo im Fe, Cr-Mo-Stahle (S. A. E . 4130, 4140, 4150), 
Vorteile der Cr-Mo-Stahle, Eigg., Ni-Mo- u. Cr-Ni-Mo-Stahle. (Trans. Amer. Soc.



-------------------------------------------------------  --------------------------------------------------Steel Treating 12 [1927]. 814—26. F ort Wayne [Ind.], F ort Wayne Woi&ś*,- 
national Harvester Co.)

W. P. Sykes und Zay Jeffries, Uber die Konslitution und Eigemr/niflin''di&n-" 
geMrteten Stahls. Es werden die Veranderungen der H artę von ab g e se h re ck ^ m ^ ah l 
bei, iiber u. unter Raumtemp. beselirieben. 4 Stahle wurden zur UnteW. 'heran- 
gezogen: 1. 1,23% C, 0,12% Si, 0,24% Mn, 0,007% S u. 0,012% P. 2. 0 0 % ' C,
0,16% Si, 0,36% Mn, 0,013% S u. 0,022% P. 3. 1,87% C, 0,56%  Si, 1,55% MK  ' 
1,83% Cr, 0,011% S, 0,041% P  u. 9,37% W. 4. 1,58% C, 0,22% Si, 0,25% Mn,
0,017% S u. 0,032% P. Erisch abgeschrcckter hoch-C-haltiger S tahl iindert sieh 
in  der H artę wahrend mehrerer Stdn. n icht mcBbar, wenn er bei 0° gehalten wird.
E r harte t aber, wenn er unter diese Temp. abgekiihlt oder dariiber angewarmt wird.
Die H artung beim Abkuhlen ist relativ von der Zeit unabhiingig, aber abhangig von 
der erreicliten Temp. Diese H artung wird von einer Vol.-VergróBerung begleitet; 
sie wird durch die Austenit-Transformation veranlaBt. Die durch Erwiirmcn iiber 
0° herrorgerufene Hiirtung is t eine Zeit-Temp.-Erscheinung. Je  hóher die Temp., 
desto kiirzer is t die Zeit, die zur Erreichung einer bestimmten kleinen Hartezunahme 
notwendig ist. Das Vermogen der Altershartung iiber 0° wird nicht durch vorauf- 
gehendes H arten mittels Abkuhlen unter 0° aufgehoben. Tatsachlicli is t dio Alters
hartung bei Raum- u. etwas hoheren Tempp. nach einem H arten durch Eintauchen 
in  fl. 0 2 sogar groBer. Die maximalen Rockwell-C-Hartezahlen waren 70,1 bei dem 
Stahl m it 1,23% C u. 70,2 bei dem m it 1,58% C. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 
1 2  [1927]. 871—904. Cleveland, General Electric Co.) W i l k e .

J. Gr. Thompson, Die besten Stdlile zur Stickstoffbindung. Bei der NH3-Syntheso 
bei 100 a t  Druck u. 500° wurden 10 Stahle untersucht, wovon sich der Cr-W-Stahl 
(0,58% C, 0,36% Mn, 0,04% P, 0,017% S, 0,55% Cr, 0,21% Ni u. 1,62% W) am 
besten verhielt. Alle untersuchten Cr-Stahle (von 0,84— 1,47%) zeigten ranken- 
formigo Anfressungen, die allerdings m it steigendem Cr-Geli. nachlieBen. Da dio 
Cr-V-Stahle besonders vielversprechend nach den Anfangsverss. waren, so wurde 
diese Serie eingehender untersucht. Stahle m it mehr ais 7%  Cr wurden im Gegen- 
satz zur grauen Farbę der anderen blau gefarbt. Die blaue Farbę is t auf die Bidg. 
eines Chromnitrids zuriickzufiihren, das gelóst oder in  fester Lsg. in  der Metallober- 
flache is t u. bei lilngcrer Dauer meBbar in  das Fe eindringt. Im  iibrigen ist bei den 
Cr-V-Stahlen folgendes zu beachten: Der C-Geh. muB niedrig sein. Mindestens 2%
Cr sind notwendig, hohere Betrage yerbessern den W iderstand. Hoch-Cr- u. hoch- 
Cr-Ni-Stahle sind sehr widerstandsfahig, aber schwierig herzustellen. E in  geeigneter 
Stahl miiBte mindestens 2,25% Cr u. n icht mehr ais 0,30% C enthalten. V m acht 
die Stahle gegen den Angriff der Gase nicht bestandig. Auch die Warmebeliandlung 
is t nicht allzu wertvoll. (Iron Age 1 2 0  [1927]. 1518—20. Bureau of Chemistry and 
Soils, Dep. of Agrieulture.) W i l k e .

G. Charpy, Uber ein Verfahren fiir  die Oberfldchenhdrtung des Slaliłs. Man erhalt 
ahnlicho Hartewrkgg. wie beim N itrierharteverf., indem man die Bldg. eines metali. 
Carbids durch den EinfluB von Kohlungsmitteln hervorruft. Der EinfluB von Cyan- 
verbb. macht sich in der Weise geltend, daB sich auf der Oberflache eine Carbidschicht 
bildet, dereń Dicke langsam zunimmt. Diese Entstehung der Carbide kann bei Tempp. 
oberhalb 500° festgestellt werden, u. ihre Gesehwindigkeit wiichst bei Tempp. iiber 600°. 
Andererseits zers. sich die Carbide bei zu hohen Tempp., so daB eine Temp. von 650° 
nicht uberschritten werden sollte. Ais Bader sind zu empfehlen solche aus Ferrocyanid 
oder Kaliumcyanid. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 5  [1927], 990—91.) K a l p E r s .

Leonhard Treuheit, Aus der Slahlgieflereiprazis. Es wird m itgeteilt, wann man 
am zweckmaBigsten Formsand, M. oder Formstoffmischungen anwendet. Zur Er- 
ziehlung anstandslosen Gusses is t eine fortlaufende tJberwaehung der Formstoffe 
notwendig u. in diesem Zusammenhange w ird auf die neuzeitlichen Untersuchungs- 
verff. hingewiesen, wie Schlammvorrichtung nach T r e u h e i t , mkr. Unters. usw. 
Aus Verss. ergibt sich, daB die Leistungsfahigkeit, ausgedriickt durch cbm Sandfiillung, 
bei hoher Sandfiillung je Formkastcn groBer ist, daB Maschinenarbeit leistungsfahiger 
u. billiger is t ais H andarbeit u. daB das Formverf., bei der sowohl die Fullung, ais auch 
die Verdichtung des Sandes maschinell erfolgt wie bei der Sandsehleuder, die groBte 
Leistungsfahigkeit u. die geringsten Kosten je cbm Sandfiillung aufweist. (Stahl u. 
Eisen 4 7  [1927]. 2101—08. Elberfeld.) W lLK E.

Hans Malzacher, Sćhwindungsspannungen in  Stahlgu/3stiicken. Warme- 
spannungen, durch unterschiedliche W armeinhalte yersehieden dicker Querschnitte

1 9 2 8 .  I .  Hyttt. M e t a l l u r g i e ;  M e t a l l o g r a p h i e  u s w . f .
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eines GuBstiickes bedingt, u. Schwindungsspannungen, dic sich aus dem W iderstand 
der Form gegen das Schwinden des GuBstiickes ergeben, bilden zusammen die Gufi- 
spannungen. Die Schwindungskrafte verschieden starker Querschnitte verursachen 
ungleichinaBige Schwindung u. fiihren dam it bleibende Formanderung herbei. Die 
Scliwindungsspannungen wirken sich auch wie dio Warmespannungen dahin aus, 
dafi die dunnen Teile auf Druck, die dicken Querschnitte auf Zug beansprucht werden. 
(Stahl u. Eisen 4 7  [1927], 2108—12. Ternitz.) W i l k e .

Leon Guillet, Die Lage der Nickelmetallurgie. Nach einem geschichtlichen 
tlberblick iiber die Metallurgie von Ni kommt Vf. auf die Ni-Erze zu sprechen. Die 
wichtigstcn Lagerstiitten sind heute die von Canada u. Noukaledonien. Die Ver- 
hiittungsverff. sind je nach dem, ob es sieli um Oxyd- oder S-Verbb. der Erze handelt, 
verschieden. Neu ist die Verwendung des elektr. Ofens fiir die Beliandlung des Gar- 
nierits, dann der Elektrolyse zur Trennung von Fe u. Ni, schlieBlicli des bas. Kon- 
verters zur Enteisenung. (Rev. Metallurgie 24 [1927]. 621—26.) K a l p e r s .

Jean Galibourg, Nickelhiiltenindustrie in  Canada und in  den Vereinigłen Staaten. 
Die International Niekel Co., dio m it einer Jahreserzeugung von 12 000 t  die Halfte 
d e r Welterzeugung erreicht, besitzt Erzlagerstatten in  Sudbury, ein Wasserkraftwerk, 
ein Hiittenwerk zu Copper-Cliff u. ein Feinerungswerk zu Port-Colbornc. Auf dem 
Werk zu H untington wird hauptsachlich Monelmctall gewonncn, wahrend sich in  
Bayonne (New Jersey) eine Forschungsanstalt befindet. (Rev. Metallurgie 2 4  [1927]. 
627—45.) K a l p e r s .

R. Contal, Das Nickel in  Neukaledonien. Die hocliste Fórderziffer fiir Ni-Erz 
in  Neukaledonien wurde 1914 m it 172 000 t  erreicht. Schwierigkeiten bereitete die 
Versorgung m it Koks. Die Societć des H auts Fourneaux do Noumśa is t nunmehr 
dazu iibergegangen, den Koks sclbst hcrzustellen, wahrend die andere Gesellschaft, 
Le Nickel, erfolgreiche Verss. m it dem elektr. Ofen angestellt hat. U nter diesen Um- 
standen is t zu erwarten, daB die N i-Industrie von 1928 ab wieder einen betrachtlichen 
Aufschwung erfahren wird. Namentlich fiir die Verhiittung von Ni-Erzen m it niedrigem 
Ni-Geh. is t der elektr. Ofen am Platze. Zum Schmelzen 1 1 N i-Erz sind 1100—1200 kwh 
erforderlich, der Elektrodenabbrand betriigt 12 kg. (Rev. Metallurgie 24 [1927]. 
■646—53.) " K a l p e r s .

G. Chaudron, Reinnickel und seine Anwendungen. Rcin-Ni enthalt 99,40 bis
99,50% Ni, 0,1—0,3%  Si, 0,1—0,3%  S, 0,1%  C, 0,05%  Cu, bis zu 0,25%  Fe. Die Ver- 
unreinigungen te ilt man ein in  solche, die in  der Regel keincn groBen EinfluB ausiibcn, 
wio C, Fe, Co, Si, Cu, u. in  solche, die die m edian. Eigg. von Ni, namentlich seine 
Schmiedbarkeit beeintraehtigen; zu diesen gelioren NiO, die aufgelósten oder ein- 
geschlossenen Gase, S, Mn, Mg. Die Eigg., die Ni besonders wertvoll machen, sind 
seine Schmiedbarkeit, seine glanzende Farbę, seine VerschleiBfestigkeit u. sein hoher F. 
Der gróBte Teil des Ni dient fiir die Herst. von Ni-Stalilen; sonstigo Verwendungs- 
gebiete sind die chem. Industrie fiir Tiegel u. Behalter zum W iderstande gegen Al- 
kalien, dann Instrum ente, Miinzen, Unterseekabel, Gerate fiir die Milchindustrie, 
Teile von Uhren u. a. m. (Rev. Metallurgie 2 4  [1927], 654—59.) K a l p e r s .

Jean Galibourg, Die Vernickelmig. Beim Vernickeln sind 3 Bedingungen zu 
erfiillen: ein zweckdienliches AuBere, ein wirksamer Schutz gegen Rost, ein wirtseliaft- 
liches Arbeiten. Zum Elektrolysieren kann man ein Bad anwenden aus 150 g Nickel- 
sulfat, 50 g Nickelammoniumsulfat auf 900 g W .; der Angriff der Anoden kann ver- 
bessert werden durch Zusatz von 5—10 g Ammonium- oder Natriumchlorid. Ein 
anderes Bad besteht aus 280 g Nickelsulfat, 8 g Fluornatrium , 30 g Borsaure auf 900 g 
W. Der Erfolg der Ndd. hangt von der E inhaltung der verschiedenen Bedingungen 
ab, namlich von der konstanten Konz. an H-Ionen, der gleichbleibenden Stromstarke, 
der gleichbleibenden Badtemp. u. den physikal. u. chem. Eigg. des Bades. Mit den 
von amerikan. Seite empfohlenen Badzuss. u. Strom starken is t man in  der Lage, in 
15 Minuten Ndd. von gleieher Starkę zu erhalten wie sonst in  3 Stdn. (Rev. Metallurgie
2 4  [1927], 660—70.) K a l p e r s .

W. P. Fishel, Die Aluminiumoxydherstellung zum lełzten Polieren und die Kon- 
senierung der polierten und. geatzien Oberflaclien. E ine laboratoriumsmaBige Herst. 
von A120 3 aus Al-Bleek u. die Uberdeckung der Atzflachen m it einem Cellulosclack 
werden beschrieben. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 1 2  [1927]. 982—83. V a n d e r -  
BILT Univ., Nashville [Tenn.].) W i l k e .

H. Fincke, Untersuchung des ternaren Systems Blei-Zink-Wismut. Aus den 
Diagrammen der Systeme Zn-Bi u. Zn-Pb, die beide in  fl. Zustande von einem be-
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stim m ten Zn-Gch. an 2 Schichten bilden, wird das Diagramm des ternaren Systems 
Pb-Zn-Bi abgeleitet. Die experimentelle Unters. bestatigt die untere Abgrenzung der 
Mischungslucke im  System Pb-Zn-Bi. Die obere Abgrenzung der dielit am Zn liegenden 
Mischungsliicke konnte aus den Verss. nicht erm ittelt werden. Das Diagramm zeigt, 
daB Zn T o m  Pb u. Bi, auch wenn sie zusammen vorliegen, nur geringe Mengen losen 
kann. (Metallborse 1 7  [1927], 2581—83.) ElSN ER .

J. F. Saffy, Voraussehen der Ausdehnung des Invars in  durch Warm- oder Kalt- 
verformung erhaltenen Sliicken. Vf. stcllt eine Formel auf, auf Grund dereń es móglieh 
sein soli, m it H ilfe der Brinellhartegrade die Ausdehnung des Stiickes m it einer fur 
die Bediirfnisse der Praxis genugenden Genauigkeit im voraus zu bestimmen. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 8 5  [1927]. 1119—21.) K a l p e r s .

H. J. French und H. K. Herschman, Neueste Untersuchungen bezuglich der 
Abnutzung von Ventilverschlussen. Die Ergebnisse von Unterss. im Laboratorium- 
ausmaBe (vgl. C. 1 9 2 7 . I . 1736) m it hoch C-haltigem Stahl (1,06% C, 0,24% Mn,
0,014% P, 0,016% S, 0,18% Si), einer Al-„Kolbenlegierung“ (0,16% Si, 10,2% Cu, 
1,3% Fe, 0,35% Mg, Rest Al) u. einem GuBeisen (3,21% C, davon 2,41% ais Graphit,
0,60% Mn, 0,355% P, 0,038° 0 S u .  0,56% Si) werden bekannt gegeben. Von den ver- 
schiedenen Metallen zeigten die verchromten Verschliisse den hóchsten W iderstand 
bei der Abnutzung Metali auf Metali. Mit NH3 behandelter Cr-Al-Stahl, der unter 
dem Namen Nitralloy in  den Handel kommt (0,43% C, 0,57% Mn, 0,010% P, 0,032% S,
0,31% S, 1,85% Cr, 0,02% V u. 1,29% Al) steht an 2. Stelle u. is t dem Rest der unter- 
suchten Gruppe bei weitem uberlegen. Bei Verss. m it nichtmetall. Schleifmittehi 
zeigten Stellit (2,87% C, 0,76% Mn, 0,70% Si, 32,5% Cr, 15,7% W, 0,02% V, 41,1% Co,
0,13% Mo, 1,12% Ńi, 4,1%  Fe), eine hoch C-Cr-haltige Fe-Legierung (2,06% C, 0,38% 
Mn, 0,020% P, 0,010% S, 0,31 %  Si, 11,45% Cr u. 0,03% V) u. verchromte Verschlusse 
einen besseren W iderstand gegen VersclileiB ais die iiblichen hoch C-haltigen Stahle 
oder Nitralloy. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 1 2  [1927]. 921—53. Bureau of Stan- 
dards, Washington [D. C.].) W i l k e .

Albert Roux, Die spektrographische Untersuchung der Metalle mit Hilfe der 
Rontgenstrahlen. Vf. bespricht zunaclist die Arbeiten anderer Forscher, um dann auf 
die Vers.-Ergebnisse der Anlage fiir Rontgenstrahlenunters. des metallurg. Institu ts 
des Conservatoire national des A rt et Metiers uberzugehen, die beschrieben wird. Die 
Unterss. erstrecken sich auf dic Durchstrahlung von Al, Cu u. Al-Bronze. (Buli. Soc. 
Encour. Ind. Nationale 1 2 6  [1927]. 663— 71.) K a l p e r s .

George M. Enos, Bemerkungen uber die Eisenuntersuchung mittels Funken. Wird 
ein Stahl gegen ein sich schnell bewegendes Mahlrad gchalten, so gibt er Funken. E in 
Erfahrung besitzender Beobachter kann den C-Geh. innerhalb 0,20% ohne Schwierig- 
keit klassifizieren, er kann in  Legierungsstahlen an den Funken Cr, V, W  usw. erkennen. 
Auch ist man in der Lagę, an Vergleichsstiicken unter Umstanden die Warmebehandlung 
festzustellen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 1 2  [1927]. 976—81. Univ. Cin- 
cinnati.) WlLKE.

Ernst Franke, E in  Beitrag zur Ildrteprufung. Das Verhaltnis von Kugelfallharte 
zu Brinellliarte wurde unter Benutzung des von BARDENHEUER verbesserten Fall- 
hartepriifers zu 1,55 fur die 5 mm-Kugel u. zu 1,71 fiir die 10 mm-Kugel ermittelt. 
Diese Zahlenwerte werden in den Grenzen von 10—33 mm von der Probcnhóhe nicht 
wesentlich bccinfluBt. Die R itzharte u. Brinellliarte gehen im wesentlichen parallel, 
doch ist die Ritzhartepriifung m it viel groBeren Fehlem behaftet ais die Kugeldruck- 
probe, ih r prakt. W ert is t recht gering. (Krupp. Monatsh. 8 [1927]. 179—87.) W lLKE.

R. R. Moore, Die Beziehungm zwischen den Rockwell-, Brinell- und Skleroskop- 
zahlen. Die Ergebnisse einer groBen Anzahl von Hartebestst. m it Legierungsstahlen 
bei verschiedenen Warmebeliandlungen zwischen 145—625 Brinell werden wieder- 
gegeben. Eine Tabelle zeigt die Beziehung zwischen Rockwell C, Skleroskop, Brinell 
u. Rockwell B. Eine Kurve vergleieht die Beziehung Rockwell-Brinell, wie sie vom 
Vf. u. einigen anderen Autoren erhalten worden ist. 2 weitere Kurven vergleichen die 
Rockwell-Skleroskop- u. Rockwell C-Rockwell B-Beziehung. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 1 2  [1927]. 968—75. W right Field, Dayton [Ohio].) W i l k e .

Adolf Smekal, IFerkstoffkorn und Krystallgitter. Der Unterschied der ZerreiB- 
festigkeit zwischen Ideał- u. Realkrystallen wird durch das Vorhandensein von Locker- 
stellen in  den letzteren bedingt. Diese Lockerstellen in  den Einkrystallen, welche 
durch Bestrahlung erkannt werden konnen u. durch Atome, welche nicht regelmaBig 
in  das G itter eingeordnet u. im Yerhaltnis 1: 1000 bis 1 : 10 000 yorhanden sind,
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heryorgerufen ■worden, kónnen durch geringe Zusatzo anderer Stoffo bis zu einem 
gewissen Grade ausgefiillt werden. Dabei lassen sich aber lteine Regeln iiber dio 
A rt der Zusatze aufstellen, auch is t bei techn. Werkstoffen zu beriicksichtigen, daS 
dieso bereits mehr oder weniger Zusatze ais Verunreinigungen enthaltcn. Durch 
diese Zusatze kann dio ZerreiBfestigkeit auch bereits erhóht worden sein. (Mitt. 
Staatl. techn. Yersuchsamts 1 6  [1927]. 72—83. Wien.) E n s z l i n .

Augustę Le Thomas, Die Unterdriickung der Spannungen in  Maschinengupstiicken. 
Zur Feststellung der Frage, ob Spannungen im GuB durch eino zweckmaBige Be- 
handlung wieder beseitigt werden kónnen, wurden Verss. m it einem exzentr. K ranż 
angestellt. Zur Erhohung der inneren Spannungen wurde der diinnere Teil noch 
in der Na.be einer Abkiihlplatte gegossen. Die Proben hatten  dio Zus. 3,38% Gesamt-C,
0,77% gebundener C, 1,76% Si, 0,83% Mn, 0,10% S, 0,25% P. Nach dem GieBen 
wurden die Proben genau auf ihre Dicke gemessen, dann angesagt. U nter dem EinfluB 
der Spannungen offnete sich die Probo leicht, worauf sie wiederum gemessen wurde. 
Der Unterscliied zwischen beiden W andstarkcn ergibt den W ert u. MaBstab fiir dio 
Spannungen. Aus den Verss. geht hervor, daB die Wrkg. des Gliihens auf dic Span
nungen erst von 300° ab anfangt u. daB das Verschwinden der Spannungen bei 600° 
verwirklicht wird. In  bezug auf das Kleingefiige findet bis 500° eine fiihlbare Ver- 
anderung des Gefiiges nicht s ta tt; bei 600° entsteht freier F errit m it einem Nd. yon 
Tempcrkohlc. Dio Spannungen nach dem GieBen sind zum gróBtcn Teil auf der 
Oberflache lokalisiert. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 5  [1927]. 1134—36.) K a l p .

E. A. Custer jr., Die GraugufSgieflerei zeigt einen neuen Zeitabschnilt an. Augen- 
blicklichc Lago u. kiinftige Fortschritte. (Iron Age 1 2 0  [1927]. 1447—50.) W il ic e .

H. P. Evans, Gutevorschriften allein kónnen gute Kernole ais minderwertig aus- 
scheiden. Es wird an Verss. gezeigt, daB zur Giitebcurteilung der Ole die Abnahme- 
yorschriften nicht geniigen, vor allem is t ein Festigkeitsvers. der Ol-Sandmischung 
entscheidend, n icht die alleinige Beurteilung des Oles fur sich. (Foundry 55 [1927]. 
921— 22. Pettibone Mulliken Co., Chicago.) W i l k e .

H. G. Keshian, Die Tiefatzung von. Eisen und Stalli. Um gleichartige Ergebnisso 
u. richtige Auslegungen derselben zu erhalten, mussen die Konz. u. die Temp. der 
atzenden Saure u. die E intauchzeit norm iert u. samtliche anderen Faktoren beriick- 
sichtigt werden, die EinfluB auf das Ergebnis haben. Es werden behandelt: die Atzfll. 
(HCl, HNOs, H 2S04, Sauremiśchungen), W ahl der Atzfll., A rten der Atzstrukturen, 
Wrkg. der chem. Zus. auf den Atzvers., Wrkg. der Versuehsausfuhrung auf das Resultat, 
Wrkg. der K altarbeit, der Faserrichtung, der Temp. der Atzfl., der yorangegangenen 
Warmebehandlung, der A tzdauerusw . (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 1 2  [1927]. 
689—736. Chase Companies, Inc., W aterbury [Conn.].) W iLK E.

Louis Weisberg und Willard F. Greenwald, Eine neue. Fabrik Jur Vercliromung. 
Angaben iiber die Aufeinanderfolge der Operationen, Einzelheiten der Konstruktion 
u. elektr. Einrichtung. (Metal Ind. [New York] 25 [1927], 457—59.) W iLKE.

A. Kenneth Graham, Eine Untersuchung des Einflusses der Veriinderlichen auf 
die Struktur des elektrólytisch niedergeschlagenen Kupfers. Die folgenden Variablen 
wurden untersucht: Grundmetall, Metallkonz. des E lektrolyten, Bewegung, Saurekonz., 
Stromdichte, Temp., Zusatze u. das K athodenpotential in  Yerb. m it jeder der yor- 
gehenden Variablen. (Metal Ind. [London] 3 1  [1927]. 508— 10. 536—38.) W ilk e .

Heinz Bablik, Uber die Starkę einer Verzinkunq. Der Vorgang des Verzinkens 
eiserner Gegenstiinde wird beschrieben u. die Bedeutung der Starkę der Zn-Schicht 
erlautert, die zum Schutz gegen Korrosion móglichst groB sein muB, aber bei Blechen, 
die einer Biegung ausgesetzt werden, nicht zu stark  sein darf, um eine gute H aftung 
des Uberzuges zu gewahrleisten. Diesbezugliche Normen sind in  einer Zahlentafcl 
genannt. (Zentralblatt H utten- u. Walzwerke 3 1  [1927]. 725—28. Wien.) L u d e r .

Ch. Quillard, Messung der Oxydierbarkeit des A luminiums und seiner technisdien 
Legierungen nach Aktimerung durch Quecksilber(II)-chlorid. Um die Korrosion ver- 
sehiedener Al-Legierungen quantitativ  yergleichen zu kónnen, wurde calorimctr. 1. die 
Warmeentw. yerschiedener Proben gleicher Oberflache in  verd. Sublimatlsgg. ver- 
glichen. Man erhielt z. B. D: A lum inium  1,78°; D: Duralumin 0,77°; O: Alugir 0,45°; 
F: Alferium  0,24°. Ferner bestimmte man 2. die Warmeentw. von m it HgCl,-Lsg. vor- 
behandelten u. sorgfaltig abgewaschenen u. getrockneten Proben, die bei "der Einw. 
von Luft auftrat. Man erhielt z. B.: fiir A  (vgl. oben) 7,46°, D  0,19°, O 0,24°, F  0,26°. 
AuBerdem wurde die Wrkg. geringer Zusatze (bis 4%) erprobt: Si-haltigo Legierungen 
wurden wenig, Mn-haltige starker, Mg-haltige besonders stark  angegriffen. — Das Verf.
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kann ais Schnellmcthode fiir techn. Priifungcn der Angreifbarkeit dienen. (Compt. 
rend. Aead. Sciences 1 8 5  [1927]. 953—55.) K le m m .

Jean Cournot, Uber die Behandlung der Stiicke aus Eisenlegierungen in  Losungen 
komplexer Phospliale zu ihrem Schulze gegen Korrosion. Das Verf. bestelit in  der Be
handlung von Gufleisen oder Siahl in  kochenden Badern, dio 3— 4%  Eisen- u. Mangan- 
phosphat entlialten. Wenn dic zu behandolnden Stiicke nach ihrer vorherigen Beizung 
in  dieses Bad getaucht werden, erfolgt ein Oberflachenangriff unter H-Entweiohung 
u. die Bldg. von sekundarem, sehnell gesatt. Eisenphosphat. Der Angriff halt dann 
inne u. auf dem Metali entsteht ein Nd. komplexer Phosphate im  UberscliuB. Der so 
erhaltene grausehwarze Uberzug haftet besonders stark  an. Der Verbrauch an kom- 
plexen Salzen betragt etwa 30 g je cjm behandelte Fliiche. Eine groBere H artę  des 
Stiickes -wird durch dieses Verf. nicht erreieht. Bei einem Vergleich derartiger Uberziige 
m it Mennigen, der Vernicklung, Verzinnung, Verzinkung wurde der EinfluB der Luft, 
von Lcitungswasser, Seowasser, W.-Dampf, Ammoniak, Essigsaure, Natrium carbonat, 
Natriumbicarbonat, Natrium bisulfit bcobaehtct. Die m it Phosphat behandelten Stiicke 
zeigtcn einen Korrosionswiderstand, der demjenigen der anderen Oberzugsverff. zum 
mindesten gleieh u. oft stark  iiberlcgen war. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 8 5  [1927]. 
1041—43.) K a l p e r s .

R. A. Dengg und H. J. Donker, Die Korrosion von Eisen und seine. anodische 
Polarisation. 2 FluŁSeisen, ein schwed. FluBeisen, Bessemer Stahl (0,46% C, 0,010% P,
0,010% Si, 0,83% Mn u. 0,028% S), GuBeisen (3,66% Gesamt-C, davon 2,57% freier C,
0,271% P, 2,38% Si, 0,53% Mn u. 0,071% S) u. PerlitguB (3,06% Gesamt-C, davon 
2,29% freier C, 0,160% P, 1,44% Si, 0,79% Mn u. 0,127% S) wurden in einem Elektro
lyten von 0,1-n. KC1 -f- 0,1-mol. K 2C 03 untersucht u. Polarisationsverss. angestellt. 
Endgiiltige SchluBfolgerungen lassen sich aus den Ergebnissen noch nicht ziehen. E 3 
wird dann der Zusammenhang besprochen, der zwischen Korrosion u. der gemessenen 
anod. Polarisation besteht, weiter Punktkorrosion, Wasserniveaueffekt u. die rostfreio 
Legierung Anlcastahl untersucht. (Korrosion u. Metallscliutz 3 [1927]. 241—48. 
Amsterdam.) W iLKE.

Jean Cournot und Jean Bary, t/ber die Verwendung der elektrolytisćhen Cadmium- 
niederschlage zum Schulze der Metalle und Legierungen gegen die Korrosion. Angesichts 
ihres starken Anhaftungsvormógens erseheinen die Uberziige aus Cd fiir Stahl u. Cu- 
Legierungen besonders wirksam. So iiberzogene Stiicke zeiehnen sich durch ihre Un- 
durchdringbarkoit aus, besonders was die Einw. eines Nebels aus Salzwasser anbelangt. 
In  dieser Beziehung is t das Cd dem Ni iiberlegen, da vernickelte Stiicke meistens porós 
zu sein pflegen, auch wenn sic unter den groBten VorsichtsmaBregeln behandelt wurden. 
Ebenso is t das Cd der elektrolyt. Verzinkung vorzuziehen. Bei gleiehen Uberzugs- 
dicken bewahrt sich dio Cd-Schicht 3-mal so lang wie dio Zn-Schicht. Andererseits 
besitzt das Cd 2 Nachteile: eine geringe H arto u. den schnellon Verlust seines Glanzes, 
In  der Absicht, einen Uberzug zu verwirklichen, der gleichzeitig dieht u. glanzbestandig 
ist, wurden Stiicke m it einem doppelten Uberzug von Cd u. N i versehen u. m it solehen 
aus Cu u. Ni verglichen. Bei Proben aus einem halbliarten Stahl m it dem Doppel- 
iiberzug Cd-Ni fing die Oxydation in  einem Salzwassemebel nach 19 Stdn. an, bei denen 
m it dem Cu-Ni-Uberzug nach 7 Stdn. Der Doppeluberzug Zn-Ni kommt nicht in  
Frage, da das Ni durch Oxydation schwarz w ird u. seine Anhaftungseigg. u. seinen 
Glanz verliert. Dagegen verbessert Cd die Ni-Schicht in  bezug auf Glanz u. Feinheit 
des Nd. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 8 5  [1927]. 773—74.) K a l p e r s .

Friedrich Siemens Akt.-Ges., Deutschland, Herslellung von Stahl im  Siemens- 
Martinofen. Bei der Stahlerzeugung im Siemens-Martinofen wird die Sehmelze wenig- 
stens in  den letzten Stadien des Vorganges vor schadlichen oxydiorenden Einfliissen 
geschiitzt, indem m an zwischen dem Gut u. den Heizgasen eine neutrale oder redu- 
zierend wirkende Gassehicht anordnet, weleho sich iiber die ganze Oberflache des 
Gutes verbreitet. Die Sehicht soli móglichst frei von H 2 sein, da auch dieser bei Tempp. 
iiber 1000° das Gut schadigt; geringe Mengen von H , konnen durch Kohlenstaub un- 
schadlich gemacht werden. Dio Einfuhrung der schiitzenden Gasschicht geschieht 
durch Leitungen, welche zwischen der Oberflache des Gutes u. den Heizgasłeitungen 
angeordnet sind u. am Boden Zufuhnmgsóffnungen fur Gase oder Teer besitzen, mittels 
dereń die Zus. des Schutzgases beliebig geandert werden kann. Das Ofengewólbe ist 
an mehreren Stellen eingezogen u. Teile von ihm konnen durch W., L uft oder beides
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.gekiihlt werden. (F .P . 626714 vom 24/12. 1926, ausg. 17/9. 1927. D. Priorr. 24/12. 
1925; 8/5., 9/9., 15/9., 15/10., 23/10. u. 4/11. 1926.) K u h l i n g .

Ernst Hones, Deutschland, Gufisiiihle. Die Stiihlc enthalten auBer den iiblichen 
Bestandteilen mehr ais 0,1, yorzugsweise 3%  Co. Sie zeichnen sieh durch hoho mechan. 
Eestigkeit aus u. sind besonders zur Herst. von Werkzeugen geeignet. (F. P. 626 814 
vom 28/12. 1926, ausg. 20/9. 1927.) K u h l in g .

Leon de Moltke Huitfeldt, Frankreich, Gemnnung von Kupfer aus Pyrilasclien. 
Die Aschen werden m it Lsgg. von CaCl2 ausgelaugt u. aus den erhaltenen Laugen das 
Cu mittels Fe abbeschieden. Dio Ausbeuten betragen etwa 95% des in den Aschen 
entlialtenen Cu. (F .P . 627 630 vom 17/1. 1927, ausg. 8/10. 1927.) K u h l i n g .

Deutsche Versuchsanstalt fiir Luitfahrt, E. V., Adlcrshof-Berlin, Reinigung von 
Aluminium. In  bekannter Weise auf einen Reinheitsgrad von 99,8— 99,9° /0 gebrachtes 
Al wird weiter gereinigt, indem man es unter Zusatz von Edelmetallen, wie Au, P t  oder 
Ag, welche m it ihm keine feste Lsgg. bilden, in einer schmelzclektrolyt. Zelie ais an 
der tiefsten Stelle der Zelle angeordnete Anodę verwendet. (E .P .2 7 6  911 vom 6/4.
1927, ausg. 29/9. 1927.) K u h l i n g .

S. B. Mc Cluskey, Zacalćcas, Mexiko, Geioinnung von Edelmetallen aus Erzen. 
Der cyanidhaltige Erzbrei wird in  einer Anzahl hintcreinandergeschalteter GefaBe 
un ter R uhren zunachst m it S 0 2 behąndelt, wobei Fe2S03 u. M nS03 entstehen u. CNH 
in  Freiheit gesetzt u. abgesaugt wird, dann der Einw. eingeleiteter L uft ausgesetzt, 
welche die genannten Sulfite zu Sulfaten oxydiert; diese werden dann mittels Alkali 
oder Erdalkalihydroxyde oder -carbonate gefallt, sehlieBlich dio yorher abgcsaugto 
CNH wieder zugefiihrt u. die Edelmetallsg. vom Ungel. durch F iltern getrennt. (E. P.
278 742 vom 7/10. 1927, Auszug reroff. 30/11. 1927. Prior. 8/10. 1926.) K u h l i n g .

Kemet Laboratories Co., Inc., V. St. A., Tlioriumlegierungen. Th kann in 
j e d e m  Verhaltnis m it W, Mo oder beiden legiert werden, wenn man es in Form 
seines Hydriirs TliIIj verwendet. Diese Verb. bildet sieh beim Erhitzen von fein ge- 
pulyertem, reinem, zweckmaBig elektrolyt. gewonnenemTh im Strom vonH 2 beiTempp. 
zwisehen 650 u. l i 00° u. zers. sieh un ter Freiwerden von H 2 bei Tempp. zwisehen 1100 
bis 1450°. Zwecks H erst. der Legierungen miseht m an entweder das fertige ThH, 
m it dem m it Th zu legierenden gepulverten Metali oder m an hydrięrt das Th in Misehung 
m it diesem Metali u. steigert dann die Temp. bis zur vólligen Zcrś. des Hydriirs, wobei 
der entwickelte H 2 das Th vor Oxydation schiitzt. Dio D uk tilita t der Erzeugnisse 
wird durch Hammcrn unter (elektr.) Erhitzen erhoht. Dio Legierungen eignen sieh 
besonders zur Herst. Elektronen aussendonder Faden oder Bander. (F. P. 626 916 
vom 30/12. 1926, ausg. 22/9. 1927.) K u h l in g .

Alfred Kropf, Deutschland, Hochsclimelzende Legierungen. (Teilreff. nach E. PP. 
264528 u. 270640 vgl. C. 1927. I : 2775 u. 1927- II . 1305.) Nachzutragen ist: Die 
Mengenyerhaltnisse der zu legierenden Bestandteile werden so gewahlt, daB eutekt. 
Mischungen entstehen. Dio Kohlung .geschieht entweder in iiblichcr A rt oder mittels 
Wolframcarbids. (F .P . 627 522 vom 13/1. 1927, ausg. 6/10. 1927. D. Priorr. 16/1. 
u. 10/5. 1926. A. Prior. 19/8. 1926.) K u h l in g .

F. L. Smidth & Co., Kopenhagen (Erfinder: N. Ahlman), Formkorper. (Schwd. 
P. 59189 vom 20/10. 1921, ausg. 21/7. 1925. — C. 1923. II. 470.) K u h l in g .

Quintin Marino, Frankreich, Entzinnen von Weipblech u. dgl. Dic zu entzinnenden 
Mctallgegenstande werden kurze Zeit m it k. wss. Lsgg. behąndelt, welche HC1 u. ein 
oyxdierend wirkendes Salz, z. B. ein Chromat, N itrat, Chlorat o. dgl. enthalten. Bei 
rechtzeitiger Unterbrechung der Einw. wird das gesamte Sn gel., ohno daB das Trager- 
metall (Fe) angogriffon wird. Die Abscheidung des Sn erfolgt m ittels Zn oder Al oder 
elektrolyt. (F. P. 626777 vom 27/12. 1926, ausg. 19/9. 1927.) K u h l in g .

Charles Totot-Gibaru, Frankreich, Emaillieren von Eisenllech. Dic Emailsiitze 
enthalten S i02, A120 3, CaO, Alkali, Fluorborsaure, ZnO u. Sb20 3, S n02, Bi20 3 oder PbO. 
Die Menge des PbO soli 25%  vom Gendcht des geschmolzenen Emailsatzes nicht iiber- 
steigen. Bi Anwendung von Bi20 3 kann auch auf die Mitverwendung von ZnO ganz 
verzichtet werden. (F. PP. 627 066 u. 627 067 vom 4/1.1927, ausg. 26/9.1927.) K u iil .

Leon Francois Maury, Frankreich, Gemusterle Emaillen. Auf die Grundkorper 
werden Emailschichtcn iiblichcr Starkę aufgeschmolzen, das Erzeugnis m it einer 
weiteren, selur diimien Emailsehicht bedeckt, diese gemustert, bis zum Schmelzen 
erhitzt u. das Muster mittels geeigneter Werkzcuge eingestampft. Das Verf. ist z. B. 
zur Herst. von kiinstliehem Marmor geeignet. (F .P . 627 286 vom 8/ 1 . 1927, ausg. 
30/9. 1927.) K u h l in g .
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Studien-Ges. fur Wirtscliaft u. Industrie m. b. H., Miinohcn, Herstellung ton  
gahantśchen Cliromniederschldgen. (D. R . P . 453 104 K I. 48a vom 12/8. 1925, ausg. 
28/11. 1927. — C. 1927. II. 1512.) _ K u h l in g .

Societe Chimitjue des Usines du Rhóne, Frankreich, Schutz von metallisclien 
Apparalen gegen Sdureangriff. Um GefiiBe aus Cu oder Cu-Legierungen gegen don An- 
griff organ. (Carboxyl-)Siiuren wio CH3COOH, Milehsaure, Naphthensauren zu schiitzen, 
arbeitet man in Abwcsonheit von 0 2 oder oxyd. Verbb. (F. P. 629 906 vom 26/2. 
1927, ausg. 19/11. 1927.) K a u s c h .

IX. Organische Praparate.
Hans Pringsłieim, (Jbcr die Zusammensetzung des Holzgdslols und Acetonols. 

Umfassender Ubcrblick iiber dio gesamten Arbeiten iiber dio Zus. des Holzgeist- u. 
Acetonols unter Anfiihrung von 85 Yerschiedenen organ. Verbb., die im Holzgeistol 
u. 29 Verbb., die im Aeetonól aufgefunden wurden. Bemerkenswert ist vor allem das 
Vork. homologer Reihen, meistens yon der Drei- bis etwa zur Sieben-Kolilenstoff- 
grenze; doeh sind golegentlieh auch Bestandteile m it 8 u. 9 C-Atomen isoliert worden. 
Im  Holzgeistol wie im Aeetonól herrschen die Ketone vor; sie bilden sowohl nachZahl 
der Individuen wie auch der Menge nach den H auptanteil. Es uberwiegen die Methyl- 
ketone; von denen das Methylpropyllceton am ausgiebigsten isolierbar is t; neben ihm 
steht das Methylathylketon u. die naelistyerwandten Homologen. Im  Holzgeistol 
wurden 11, im Aeetonól 4 Stofftypen aufgefunden, in  ersterem Ketone, Diketone, 
Oyclopentanone, Cyćloliemncme, Furane, Aldehyde, Alkolióle, Ather, KW-stoffe, Sauren 
u. Lactone. In  Aeetonól Ketone, Aldehyde, Cyclopentanone u. Cyclohexanone. (Ztschr. 
angew. Chem. 40 [1927]. 1387—93. Berlin.) S i e b e r t .

Walther Herzog, Entwiclclung und derzeitiger Stand unserer Erkenntnis auf dem 
Gebiete der synthetisclien Siifistoffe. Vf. beschreibt die Darst. u. die E ig g . yon Saceharin, 
Dulcin u. Glucin. (Metallbórse 17 [1927], 2668—69. 2724. 2781.) E i s n e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Acetylen aus 
gesdttigten Kohlenwasserstoffen, besonders Median und Wasserstoff, im  elektrischen Flam
menbogen in App., die durch eine stabfórmige u. eine flachę Elektrodo m it yeTandcr- 
licher Isolation zwecks Regulierung der Flammenbogenlango ausgezeichnet sind (vgl. 
3 Zeichnungen). Ausgangsmaterial: CHi -J- I I2, Koksofengas, Abgase der Kohlehydrie- 
rung u. N H S-Herst. Gleichstromflammenbogen, Wechselstrom- u. Hochfreąuenzent- 
ladungen m it 500—150000 Perioden, Arbeiten im Kreislauf unter Zusatz von C2H4, 
C2II6, Ólgas zur Verbesscrung der Ausbeute u. in Ggw. von so viel H 2, daB Kohle- 
abseheidung nieht eintreten kann. Der Flammenbogen kann von einem anderen mit 
hóherer Amplitudo iiberlagert sein, um  das AbreiBen zu verhindem. Bei N2-haltigen 
Gasen t r i t t  gleiohzeitig Bldg. yon H CN  ein. (F .P . 626795 yom 28/12. 1926, ausg. 
19/9. 1927. D . Priorr. 31/12. 1925, 9/1., 1/2., 7/4., 9/6. u. 29/1. 1926.) D e r s i n .

Compagnie de Bethune, Frankreich, Pas de Calais, Herstellung von fl-ussigen 
Kohlenwasserstoffen aus athylenhaltigen Gasen bei orhóhter Temp. u. Druck m it oder 
ohne Katalysatoron. Der Druck wird so bemessen, daB alles oder der gróBte Teil des 
CJ1A bei einmaliger Behandlung umgesetzt wird. Ais Katalysatoren sind die Metalle 
der 6. u. 8. Gruppe des period. Systems, besonders Ni, Fe, Cr, allein oder ais Lsgg. ge- 
eignet. Beispiel: E in Gasgemiseh aus 28,5% C2/ / 4, 0,5%  0 2, 2%  CO, 16% H2, 25,1 %  
GHt , 22,5% C2He u. 5,4% N 2 wird bei 425—450° iiber einen Katalysator aus Ringcn 
von einer Fe-Ćr-Ni-Lsg. bei 600 a t  geleitet. Man erhiilt 233 g f l .  KW-stoffe fiir 1 cbm 
Gas, Ausbeute 70%  fur C„H,, D . 0,718, Heizwert 11058 cal, sd. zwischen 31—250°. 
Das Restgas besteht aus: 1 %  C2H4, 0,25% 0 2, 3,3% CO, 10% H 2, 39,8% CH.,, 38,2% 
C2Hn u. 7,25% N?. (F. P. 628 603 vom 14/4. 1926, ausg. 26/10. 1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Umicandlung gesattigter 
Kohlenwasserstoffe in  ungesdttigte durch schnelles Durchfiihren von CIIĄ durch einen' 
elektr. Flammenbogen oder durch eine Flammenscheibe, die von Gasgeblaseflammen 
gebildet wird. Die Reaktionszone kann auch durch Oberflaehenverbrennung an feuer- 
festen Stoffen belieizt werden, durch die CH4 liindurchgefuhrt wird. Bei Verwendung 
von fl. Ausgangsstoffcn wird die Kohleabseheidung vermieden, wenn man jene in feino 
Trópfchcn yerteilt einfiihrt. Man kann sie auch in Gasen wie CH4, C2H e, H 2 verteilen 
u. dio Beheizung durch teilweise Verbrennung des Gasgemisches durch 0 2 oder 0 2- 
reiehe Gase bew rken, wobei 1 Mol. 0 2 auf 4 Atome C berechnet wird, um ein Gas zu
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erhalten, das hauptsachlich aus C2/ / 2 u. I l2 bestcht. Dabei entstchen noch niedrig sd. 
fl. KW-stoffe. Es konnen auch K atalysatoren venvendet werden u. besonders eignen 
sich Carbonate u. Salzc der alkal. Erden, einsclilieBlich Mg u. Be, deren Oxyde u. Hydr* 
oxyde, Se, Te, Th-Verbb., Silicagel u. akt. Kohle u. Gemische. Man kann auch das 
durch unvollstandige Verbrennung m it 0 2-haltigem Gas (mindestens 50%  0 2) erhaltene 
Gasgemiseh unm ittelbar in  Aldehyd u. Essigsaure iiberfiihren oder zwecks weiterer 
Umwandlung noch auf elektr. Wege bei noch hóherer Temp. umsetzen. Bei fl. Aus- 
gangsstoffen kann man auch H 20  oder Dampf zusetzen u. dio Gase an K ontakten 
unm ittelbar in  CSH 6 iiberfiihren. Es kann bei beliebigem Druck u. bei Temp. zwisehen 
650 u. 1300° gcarbeitet werden. (F. P. 628738 vom 18/1. 1927, ausg. 28/10. 1927.
D. Prior. 19/1., 20/1., 29/1., S/3. u. 5/11. 1926.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aufarbtiiung der durch kata- 
lylische Hydrierung der Kohlenstoffoxyde erhaltenen hoheren Verbindungen nach 3 Verff.: 
1. Oxydation der hoheren Alkohole zu Aldehyden, Isolierung m it Disulfit, Abscheidung 
der Aldeliyde u. Red. zu Alkoholen oder weitere Oxydation zu Siiuren. 2. Abscheidung 
m it Hilfo von wasserfreiem MgCl^, CaCl2, Ca(N03)2 ais Molekiilverbb., Abscheidung 
m it Bzn. u. Umsetzung m it H 20 . 3. Behandlung m it verd. H 2S 04 oder HC1. Beispiel: 
E ine Fraktion, Kp. 120—150°, wird bei 460° iiber einen K atalysator aus auf Bimsstein 
gefallter Litkopone gefiihrt. Dabei wird H 2 abgespalten; das Oxydationsprod. wird 
m it Disulfitlsg. behandelt u. die Lsg., nach Abtrennung von der verbleibenden óligen 
Schicht, m it Ńa2C03 zers. Das abgeschiedene Ol wird gewaschen, getrocknet u. dest. 
Der groBte Teil bestcht au« Mcthylathylacetaldehyd m it Kp. 90—92°, der Rest ist Iso- 
capronaldeliyd. F iih rt man den erstgenannten Aldehyd iiber N i-Perm utit m it H 2, 
so wird er zu Methylathylathanol reduziert, Kp. 128°. — Eine zwisehen 150 u.250° 
sd. F raktion  wird m it ihrem gleichen Gewicht trocknem, gepulvertem CaCl2 geriihrt, 
wobei sich der groBte Teil unter Wiirmeentw. lóst. Nach Abkiihlung fallt man m it 
Bzn. aus. Durch Zusatz von H 20  erhalt man ein Olgemisch, dessen H alfte unter 170° sd.
— Eine F raktion, Kp. 146—148°, durch Dest. gereinigt, wird m it dem gleichen Gewicht 
wss. H 2S 04 von 35%  geriihrt. Aus der H 2S 0 4-Lsg. gewinnt man durch Dest. 21% 
eines bei 146— 148° sd. Ketons. — Eine Fraktion, Kp. 160°, wird m it wss. HC1 be
handelt. Aus der Lsg. erhalt man durch Dest. ein bei 160° sd. Keton. — Aus einer 
bei 190° sd. F raktion  kann man 20% eines ungesatt. Ketons der Formel CRH n O durch 
wiederholte Behandlung m it 20%ig. HC1 isolieren. (F. P. 628107 vom 26/1. 1927, 
ausg. 19/10. 1927. D. Priorr. 29/1., 1/3. u. 4/11. 1926.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Hans Hahl und 
Walter Kropp, Elberfeld), Darstellung von Vanadinverbindungeń organischer Sauren. 
(D. R. P. 453 579 KI. 12o vom 6/1. 1923, ausg. 10/12. 1927. — C. 1925.1. 1105 [A. P. 
1517003]. I I . 580 [A. P. 1536711]. 1926.1. 3184[Oe. P. 101685].) S c h o t t l a n d e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. S t. A., iibert. von: Walter Duisberg, 
Leverkusen, Winfried Hentrich und Ludwig Zeh, Wiesdorf b. Koln a. Rh., Dar
stellung von Niiroaminoarylsulfonsdurearylestern der Benzolreilie. (A. P. 1 646 785 vom 
9/6. 1925, ausg. 25/10. 1927. D. Prior. 14/6. 1924. — C. 1926. I I . 2115 [D. R. P. 
433 017].) S c h o t t l a n d e r .

Cliemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), iibert. von: Walter Schoeller 
und MaR Gehrke, Berlin, Herstellung von symm. Harnstoffen aus d-Oxy-3-aminóbenzol-
1-arsinsaurc und, deren N-Aminoacylderivaten. (A. P. 1 642 830 vom 22/6. 1925, ausg. 
20/9. 1927. D. Prior. 2/7. 1924. — C. 1926. II . 1690.) S c h o t t l a n d e r .

Max Phillips, Evansville, Wisconsin, V. St. A., Herstellung von C-Cyclohexyl- 
resorcin. Resorcin wird m it Cyclohexanol oder negativ substituierten D eriw . des 
Cyclohexans kondensiert. —  Ais Kondensationsm ittel eignen sich wasserfreies ZnCl2, 
AlClj, H 2S 0 4 oder wasserfreies FeCl3. Z. B. wird ein Gemiseh von Cyclohexanol, Res
orcin u. wasserfreiem ZnCl2 allmahlich bis auf 150° erhitzt. Das Erhitzen wird dann 
bis zur Beendigung der Rk. fortgesetzt, das Reaktionsgemisch griindlich m it W. aus- 
gewaschen u. das Prod. im Vakuum dest. Die Fraktion  K p .2 165—185° wird besonders 
aufgefangen. Dio fast farblose Fl. ersta rrt bei 15° u. bildet nach dem Umkrystallisieren 
aus Bzl. oder Bzl. -j- PAe. farblose Blattchen, F. 124° (korr.). Das C-Cyclohexylresorcin 
h a t einen giinstigeren Phenolkoeffizienten ais das n-Hexjrlresorcin u. findet wie dieses 
ais Blasenantisepticum  Verwendung. E rsetz t man das Cyclohesanol durch Chlor-, 
Brom- oder Jodcydóhexan, so erhalt m an ebenfalls das Cyclohexylresorciii. Hierbei 
verwendet man zweckmiiBig 2 Moll. Resorcin auf 1 Mol. des Cyclohexanderiv. (A. P. 
1 650 036 vom 28/4. 1926, ausg. 22/11. 1927.) S c h o t t l a n d e r .
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British Drug Houses Ltd., London, ubert, von: William Jackson Pope, Cam
bridge, England, Herslellung der Borate von Alkaminestem. (Aust. P. 2972/1926 vom 
26/7. 1926, ausg. 2/12. 1926. E. Prior. 28/7. 1925 — C. 1927. I. 1746 [E P

W. E. Phillips, Fliissiges Chlor in  der Texlilbleiche. Dio starko Zunahme der 
Verwendung von fl. Cl2 u. die Vorteile des Bleicbens m it fl. Cl2 gegenuber der Benutzung 
fester Bleicbpraparate is t gesehildert. (Amer. Dyestuff Reporter 16 [1927]. 648 
bis 650.) Su v e r n .

Clarence W. Marsh, EleJclrisches Chloren fiir die Textilbleiche. Angaben iiber 
die Elektrolyse von NaCl u. die Ausnutzung des miterzeugten Cl2. (Amer. Dyestuff 
Reporter 16 [1927]. 650—52.) Su v e r n .

John R. Eldridge, S 0 2 ais Anticldor und zur Endbehandlung. Bei Ver\vendung 
von S 02 nach dem Chloren kann eine Scbadigung der Stoffe nicht eintreten, etwa 
zuriickgebliebenes S 0 2 verfluchtigt sich, ehe die Stoffe trocken sind. Auszuwaschende 
inerte Salze bilden sich nur in  geringer Menge, die Stoffe sind nach dem Fertigmachen 
weich im Griff, das Waschen ist einfach u. S 0 2 ist beąuem zu handhaben, (Amer. 
Dyestuff Reporter 16 [1927]. 652—53.) StiVERN.

A. Guenther, Is t die Digallussdure ais Beize fiir basische Farbstoffe mit Tannin  
identisch ? Entgegnung auf den gleichnamigen Artikel von P. P. Viktorow. Der SchluB 
V ik t o r o w s  (C. 1927. II. 1514), daB das natiirliche Tannin  beim Beizen hydrolysiert 
wird u. in  Digallussdure u. Traubenzucker zerfiillt, tr ifft nicht zu, da nach Unterss. 
des Vf. das Tannin unzersetzt von der Baumwollfaser aufgenommen wird u. auch beim 
Behandeln m it Brechweinstcin u. nach dem Farben keine Spaltung erleidet. Vf. stellt 
die m-Digallussaure, F . 267°, aus Gallussaure iiber die Pentaacetyl-m-digallussdure 
dar; diese halt einen Vergleich m it Tannin in keiner Weise aus, da sie oberflachlich 
auf die Baumwollfaser zieht; sie bildet m it Brechweinstcin eine unl. Verb. Bas. Farb
stoffe wurden aus dem Badc gut ausgezogen, jedoch nur m it loser Bindung zur Faser. 
Beim Spiilen u. Waschen laBt sich der Farbstoff leicht wieder entfernen. — Die aus 
Gallussaure u. Traubenzucker hergestellte Penlagalloylglucose verhalt sich auf der 
Faser wie Tannin. Traubenzucker, dessen Anwesenheit einen Zerfall des natiirliclien 
Tannins beim Beizen beweisen rniiBte, konnte in dem Boizbade in  keinem Falle nach- 
gewiesen werden. Zur F isierung auf der Baumwollfaser sind nur hóhermolekulare, 
kolloidartige Kórper befśihigt. Digallussaure u. auch Pyrogallol u. Resorcin besitzen 
keine Affinitat zur Baumwollfaser. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1317—18. 
Koln.) SlEBERT.

Walter Garner, Haltbare Farbung von Textilwaren. Vf. beschreibt die Hinder- 
nisse u. Schwierigkeiten, die sich einer haltbaren Farbung (fast shades) entgegen- 
stellen. Die hauptsaclilichsten Anforderungen, dic an die Haltbarkeit gestellt werden, 
sind die gegen die Einw. von Licht, von alkal. u. saurer Behandlung u. von Behandlung 
in neutralem Mittel, von mechan. (physikal.) Behandlung u. von Oxydations- u. Reduk- 
tionsvorgiingen. (Ind. Chemist chcm. Manufacturer 3 [1927]. 498—501.) R u h l e .

Arno Muller, Uber die Eisencyanfarben, insbesondere uber das Miloriblau. Uber- 
blick iiber die Umsetzungstheorien bei der Berlinerblaubldg., unter besonderer Beriiek- 
sichtigung der A bart des Miloriblaus oder Stahlblaus u. dessen techn. Darst. (Chem.- 
Ztg. 51 [1927], 923—24. Genf.) SlEBERT.

Walter óbst, Neuesle Farben- und Lackentfernungsmittel. Die Verwendung 
von p-Cymol, Furfurol u. Calciumcarbid ais Farben- u. Lackentfernungsmittel ist 
ein deutlicher F ortschritt auf diesem Gebiet. Von den alkal. Abbeizmitteln werden 
Natronlauge, ein Gemisch von Wasserglas, Sodawasser u. Salmiakgeist, endlich Brenn- 
spiritus u. Salmiakgeist empfohlcn. Ferner is t die Anwendung von Sagemehl u. 
Bimssteinpulyer ais Fullstoff sowie das Auftragen der M. mittels Biirste stets ratsam. 
Das Neutralisieren m it CH3C 0 0 H  u. verd. H 2S 04 nach der alkal. Behandlung ha t 
vorsichtig zu geschehen. (Allg. Ol- u. Fett-Z tg. 24 [1927]. 635— 36.) B a r z .

Johannes Scheiber, Uber die Bedeutung der negativen Katalyse f i ir  den Aufbau 
von Schutzanstrichen. Die Antioxygene (Plienole, Aminę, Hydroxylamin- u. Hydrazin- 
deriw ., Harnstoffe usw.) verhindern prakt. jegliche Oxydation bei fetten Olen, so 
daB sie nicht nur ais Regulatoren bestchender Sikkatm vrkgg. dienen konnen, sondern 
auch direkt Yorhandene Oxydationskatalyse mehr oder weniger wirksam aufzuhcbcn

260 346].) SCHOTTLANDER.

X. Farben; Farberei; Druckerei,
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yermógen (negative Katalyse!). Beim Holzól laBt sich der antioxygene Zusatz so 
wahlen, daB er wohl Autoxydationcn in gróCerem AusmaBe liindert, die eigentliclio 
Filmbldg. aber n icht wesentlich stórt. Dcm Leinól dagegen muB neben dem anti- 
oxygenen Mittel z. B. Holzól zugesetzt werden, dam it die Filmbldg. innerhalb n. Zeit; 
ubcrhaupt eintretcn kann. (Farben-Ztg. 33 [1927]. 680—82. Leipzig.) B a r z .

Herberts, Vorsclddge fiir die Priifung von Anstrichstoffen, ihre Idcntifizierung 
und Normung. Begriindung u. Erganzung der kurzeń Ausfiihrungen iiber „Neuzeit- 
liche Normung von Anstrichstoffen“ . Man kann auf Grund einer rein rezeptmafiig 
vorgeschriebencn Zus. die Qualitat eincs Anstrichstoffes nicht ais fixiert betrachten. 
Vier der die Eigg. u. die Q ualitat einer Farbę stark  beeinflussenden Faktorcn, die 
Pigmcnte, dio Bindemittel, Beziehungen zwischen Bindemittel u. Pigment, endlich 
die Trockenstoffe werden erórtert. (Farben-Ztg. 33 [1927], 678—80. Barmen.) B a r z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Nełzmiłłel. Man erhoht die 
Netz- u. Reinigungswrkg. yon wss. Fil. durch Zusatz von mehrkernigen aromat. Sulfon- 
sauren oder ihren Salzen, die wenigstens eine Alkylgruppe m it zwei oder mehr C-Atomen 
u. wenigstens ein Ilalogenatom oder eino Nitro-, Oxy- oder Aminogruppe im K ern 
enthalten, wio N-Diamyl-a-naphlhylamin-, Isopropylchlomaphihalin- oder Isopropyl- 
naphlholsulfon saure. Zum Netzen yon Wolle ver wendet m an eine Lsg. des Na-Salzes 
der durch Kondensation von 1 -Chlornaphthalin m it Isopropylalkohol u. darauffolgendo 
Sulfonierung erlialtlichen Sulfonsauro. (E. P. 278 752 vom 21/5. 1926, ausg. 7/12. 
1927. Prior. 22/5. 1925.) F r a n z .

John C. Watson, Attleboro, Massachusetts, und Thayer P. GateS, Proyidence, 
Rhodo Island, V. St. A., Farben von Geweben aus Cellulosefaser. Man yermischt dic 
Schlichtmasso m it einer Kupplungskomponente, die beim Entwickeln m it Diazoyerbb. 
Azofarbstoffo liefert, m it der Schlichte bchandelt m an eine K ette, yerwebt u. ent- 
wickelt dann m it Diazoyerbb. Der SchuB kann dann erforderlichenfalls m it substan- 
tivcn Farbstoffen gefarbt werden; zur Erzeugung von Zweifarbenoffekten kann man 
den SchuB auch m it einer von der der K ette  yerschiedenen Kupplungskomponente 
tranken, beim Entwickeln m it der Diazoverb. erlialt man dann ein in zwei yerschie
denen Farben gefarbtes Gewebe. Ais Kupplungskomponenten kann m an Naphthole, 
Arylamido der 2,3-Oxjaiaphthoesaure usw. yerwenden. (A. P. 1629 769 vom 20/7.
1926, ausg. 24/5. 1927.) F r a n z .

John C. Watson, Attleboro, Massachusetts, und Thayer P. Gates, Proyidence, 
Rhode Island, Farben von Geweben aus Cellulosefaser. Man yermischt dio Schlicht- 
masse m it einem Salz eincs Esters der Leukoyerb. yon Kiipenfarbstoffen, wio Indigo- 
solblau 4B u. N aN 02, u. schlichtet hierm it die K etto; nach dem Vcrweben wird durch 
ein schwaches Saurebad genommen, hierbei wird der Farbstoff auf der K ette ent- 
wickelt, wahrend der SchuB ungefarbt bleibt; man kann den ScliuB nachtraglich m it 
einem abweichenden substantiyen Farbstoff farben, man kann den SchuB auch vor 
dem Vcrweben m it einem wasserloslichen Kiipenfarbstoffderiy. wic die K ette bchandeln, 
nach dcm Verweben u. Behandeln m it Sauren erhalt man dann ein Gewebe, in dem 
K ette  u. SchuB yerschieden gefarbt sind. (A .P . 1629770 vom 20/7. 1926, ausg. 
24/5. 1927.) F r a n z . .

I . G. Farbenindustrie Akt .-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erich Muller, 
Hochst a. M.), Farben von Celluloseathern nach D. R. P. 438 378, dad. gek., daB man 
diese unter Zusatz von Ammoniumsalzen zum Fiirbebado farbt. — Bas., sauro oder 
andere Farbstoffe ziehen unter Zusatz yon Ammoniumsalzen gut auf, ebenso Basen, 
dio nachtraglich diazotiert u. entwickelt werden. (D. R. P. 453 215 KI. 8 m vom 
29/6. 1923, ausg. 30/11. 1927. Zus. zu D. R. P. 438 378; G. 1927. I. 1216.) F r a n z .

I .  G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Frankfurt a. M., Farben von Celluloseester oder 
-athern. Man yerwendet die nach dem Verf. des E. P. 279133 erlialtlichen Farbstoffo 
yon der Formel (I.), worin X  =  H  oder C02H ,R  =  NO, oder anderer Substituent ist.

N Die Farbstoffe mussen 2 Nitrogruppen 
in R  enthalten u. eine Carboxylgruppe,

 /  \  y, sio durfen keine Sulfogruppe enthalten.
j j  \ _____ X  Der Farbstoff 4-Phenylamino-2',6'-di-

j j /  nitro-i'-carboxydiplienylamin farb t Cellu-
loseaeetatseide m it oder ohne Zusatz von 

Salz, Saure oder Schutzkolloid rótlichbraun. Ahnliche Farbungen erhalt man m it
4-Phenylamino-2'.4’-dinilro-6'-carboxydiphenylamin, 4-(p-Oxyphenylamino)-3-carboxy-2
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4'-dinitro-6-melhyldiphenylamin, 4-{p-Meihoxyphenylamino)-2' ,6 '-dinilro-4'-carboxydiplie- 
nylamin  u. der Monomeihylester des 4-Phenyląmino-3-carboxy-2',6 '-dinilro-4’-carboxy- 
diphenylamin. (E. P. 279135 vom 18/10. 1927, Auszug veróff. 14/12. 1927. Prior. 
18/10. 1926.) F r a n z ..

Grasselli Dyestuff Corp., New York, ubert. von: Paul Rabe, Leverkusen, und 
Wilhelm SchepSS, Wiesdorf bei Koln a. Rh., Farben ton Acidylcellulose. (A. P.
1 645 450 vom 3/3. 1924, ausg. 11/10. 1927. D. Prior. 28/5. 1923. — C. 1924. II. 
2789.) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, ubert. von: Paul Rabe, Loverkusen, und 
Wilhelm Schepss, Wiesdorf b. Koln a. Rh., Deutschland, Farben von Acidylcellulosen. 
(A. P. 1 645 451 vom 3/3. 1924, ausg. 11/10. 1927. D. Prior. 29/5. 1923. — C. 1924.
II. 2789.) F r a n z .

Leopold Cassella & Co. G. m. b.H., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ferdinand Miinz, * 
Fechenheim a. M.), Farben von Acetałseide, dad. gek., daB zum Farben solche Indophenole 
Verwendung finden, welche einen durch die Acylaminogruppe substituierten Benzo- 
ohinonkern enthalten, wobei. der F lo tte ein Gemisch von Seifo oder ahnlichen yerteilen- 
den Stoffen sowie leicht emulgierende organ. Lósungsmm., wie Tetrahydronaphthalin 
zugesetzt werden. — Beim Farben m it dem Indophenol aus p-Aminodimethylanilin 
u. Acelylamino-o-phenol un ter Zusatz yon Seife u. Tetralin erhalt man blauo Far- 
bungen; die Indophenole eignen sich auch zur Erzeugung von Mischfarbungen. (D. R. P. 
453 455 K I. 8 m vom 26/6. 1924, ausg. 7/12. 1927.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, Charles Wilfred Palmer und Stephen Miller 
Fulton, Spondon b. Derby, Gemusterte Garnę, Gewe.be, usw. Zur Herst. der Gamo yer
wendet man Celluloseaeetatseide, die mehr oder wcniger yollstandig glanzlos gemacht 
worden ist, u. unbehandelte Celluloseaeetatseide. Die so liergestellten Garno kónnen 
yerzwirnt u. zur Herst. von Geweben oder Wirkwaren dienen. Beim Farben m it unl., 
durch Vorbehandeln 1. gemachten Farbstoffen erhalt man nur durch den Ton yer
schiedene Fiirbungen. Wasserlósliche bas. Farbstoffe, wie Capriblau, farben die glanzen- 
den Teile tiefer an ais die glanzlos gemachten. Beim Farben m it einem Gemisch der 
wasserlóslichen bas. Farbstoffe u. der genannten unl. Farbstoffe kann man Zweifarben- 
effekte erziclen. (E. P. 278116 vom 21/7. 1926, ausg. 27/10. 1927.) F r a n z .

L. B. Holliday & Co., Ltd., und Cecil Shaw, Huddersfield, Farben von Wolle 
und Seide. Man farb t m it 1,4-Dioxy-2,5-dichlor- oder -dibrombenzocliinon aus saurem 
Bade u. behandelt m it Chromsalz- oder anderen Metallsalzlsgg. nach. Das 1,4-Dioxy-2,5- 
dichlorbenzochinon liefert auf. Wolle nach dem Chromieren sehr echte braune Fiir- 
bungen. (E. P. 277 833 yom 26/11. 1926, ausg. 20/10. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav Schwen, 
Ludwigshafen), Erzeugung echter Fiirbungen auf Wolle, dad. gek., daB man diese m it dem 
gemaB D. R. P. 364 829 aus 3,4,6-Tricldor-2-amino-l-oxybenzol u. l-Arn,ino-8-oxynaph- 
ihalin-2,4-disulfosaure erhaltlichen o-Oxyazofarbstoffe aus saurem Bade in ublicher 
Weise farbt u. danach, gegebenenfalls im gleichen Bade, m it Kupfcrsalzcn nach- 
bchandelt; die Behandlung m it Kupfersalzen kann bereits wahrend des Farbens er- 
folgen. — Man erhalt hiernach reinblaue wasch- u. walkechto Farbungen. (D .R .P . 
453 406 KI. 8 m yom 12/10. 1924, ausg. 7/12. 1927.) F r a n z .

Ramon R. Bałut, Kingston, Pennsylyania, V. St. A., Naeliahmen von Jaguar-, 
Leoparden- usw. -fellen durch Farben. Man farb t ein Kalbfell gelb u. bringt dann der 
naturlichen Zeichnung entspreehend die dunklen Flecken auf. (A. P. 1648 889 vom 
13/5. 1926, ausg. 15/11. 1927.) F r a n z .

Calico Printers’ Association Ltd., Louis Amedee Lantz und Ronald Watson, 
Manchester, Erzeugung ton Anilinschwarz auf der Faser. Die m it der ublichen Anilin- 
salz, Alkalichlorat u. Alkaliferroeyanid enthaltenden Mischung getriinkte Faser wird 
kurze Zeit (5—45 Sek.) in Abwesenheit von Dampf auf 110— 180° erhitzt u. dann 
15 Sek. bis 1 Min. gedampft. Die Faser wird in W. oder schwachem Alkali gewaschen. 
Das Verf. yerliiuft sehr rasch, man erhalt ein unvergrunliches Schwarz. (E. P.
279 164 vom 20/7. 1926, ausg. 17/11. 1927.) F r a n z .

Comp. Generale des Produits Chimiq[ues de Louvres, Louvres, Pierre Pipe- 
reaut und Andre Helbronner, Paris, Weifie Farbstoffe. (N. P. 42 322 yom 21/11.
1923, ausg. 11/1. 1926. F. Prior. 25/11. 1922. — C. 1924.1. 1577 (E. P. 207 555).) K u.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. JVL, Ilerstellung ton Nitrofarb- 
stoffen. Man kondensiert p-Aminodiphenylamin oder seine Substitutionsprodd. m it 
Dinitrohalogenyerbb. der Formel (I), R  ist eine zweitc Nitrogruppe, das andere eine
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C 02H ,COg-Metall, C02-Alkyl, C O N < ^ 1' S 0 20-Aryl oder S 02N < ^ _ I'Gruppe. Die
Kondensation erfolgt in  W., A., Pyridin 
oder Nitrobenzol m it oder ohne Zusatz 
von saurebindenden Mitteln. Man kon- 
densiert 4-Amino-4'-methyldiplienylamin-
2-sulfonsdure m it (U) oder 4-Aminodi- 
phenylamin-2-sulfosaure m it 4-Chlor-3,5- 
dinitrobenzoesaure oder ihron Estern oder
4-Aminodiplienylamin m it 3,5-Dinitro-4- 

chlorbenzoesaure, oder 4-Amino-2-carboxy-4'•mełhoxydiphenylamin m it 3,5-Dinitro-4- 
chlorbenzoesaure, oder 4-Amino-2-sulfo-2'-carboxydiphenylamin m it dem Methylanilid 

*der 3,5-Diniiro-4-clilorbenzosaure, oder 4-Aminodiphenylamin m it 2-Chlor-3,5-dinitro- 
benzoesaure. Die so erhaltlichen Farbstoffo fiirben die tier. Faser in gelben bis rótlich- 
braunen Tónen, der gróBte Teil der Farbstoffo farb t auch Celluloseester oder -iither 
in echten Tónen an. (E .P . 279133 vom 18/10. 1927, Auszug veróff. 14/12. 1927. 
Prior. 18/10. 1926.) F r a n z ..

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Wilhelm Neelmeier, Lever- 
kusen, und Theodor Noeken, Wiesdorf b. Koln a. Rh., Deutschland, Herstellung von 
Azofarbstoffen. Man behandelt die durch Kuppeln von Diazoyerbb. m it einer Alkyl- 
aminonaphtholsulfonsaure darstellbaren Azofarbstoffe m it Arylsulfoehloriden in  Ggw. 
von mineralsaurebindenden Mitteln. Der Monoazofarbstoff aus diazotiertem o-Phene- 
tid in  u. l-Athylamino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure wird in Ggw. von Soda m it p-To- 
luolsulfochlorid behandelt. Man vereinigt die Diazoverb. der Anilin-2,5-disulf osaure 
m it 3-Amino-4-kresolather, diazotiert abermals u. kuppelt m it 2-Methylamino-8-naph- 
thoł-6-sulfosaure, der so erhaltene Farbstoff wird in Ggw. von Na-Acetat m it Salicyl- 
siiuresulfochlorid behandelt. (A. P. 1650 090 vom 7/5. 1926, ausg. 22/ 1 1 . 1927. 
Prior. 12/5. 1925.) F r a n z .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Azofarbstoffe. (E. P. 272 580
vom 9/3. 1926, ausg. 14/7. 1927. — C. 1926. II. 2353.) F r a n z .

British DyestufJs Corp., Ltd., J.Baddiley, P. Chorley und R. Brightman, 
Blaekley, Manchester, Herstellung von Azofarbstoffen und Zwischenprodulcten. Auf ein 
aąuimolekulares Gemisch von 2,8,6-Aminonaphtholsulfosaure u. Aminoacetanilid oder 
einem sulfonierten Amin dor Benzol- oder Naphthalinreihe oder einem sulfonierten 
Diarnin oder einem Monoformylderiv. eines Diamins laBt man in  Ggw. von Alkali- 
acetaten, -carbonaten oder -hydrosyden Phosgen einwirken; diese Harnstoffo liefern 
m it Diazoverbb. Azofarbstoffe, die Baumwolle u. Kunstseido aus regenerierter Cellulose 
fiirben. Der Farbstoff aus diazotierter DehydrothiotoluidinsuKonsauro u. p-Acet- 
aminophenyl-S-oxy-2-naphthylharnstoff-G-sulfosaure farb t Viscosescide bordeaux, der 
entsprechende Farbstoff aus p-Chloranilin rot, der aus p-Aminoazobenzolsulfosiiuro 
fa rb t Baumwolle scharlach, der aus diazotierter Metanilsaure u. 1-Naphthylamin blau; 
der Azofarbstoff aus diazotiertem p-Chloranilin u. S'-Oxy-l,2'-dinaphthylharnstoff-4,6'- 
disulfonsaure farb t Viscoseseide rot, der Disazofarbstoff aus Dianisidin farb t Baum- 
wollo violett, der Farbstoff aus diazotiertem p-Chloranilin u. S-Oxy-2,2'-dinapkthyl- 
harnstoff-6,6'-disulfonsaurc fa rb t Viscoseseide rot. (E .P . 277756 vom 25/6. 1926, 
ausg. 20/10. 1927.) F r a n z .

I. G. FarbeninduStrie Akt .-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Monoazofarb- 
stoffen. Man vereinigt die Diazoverb. von o-Aminonaphthol oder semen diazotier- 
baren D eriw . m it l-Naphthol-8-sulfcmsduren. Die Farbstoffe farben Wolle in roten 
Tonen, die beim Nachchromieren in  grau iibergehen. Durch Erhitzen der Farbstoffe 
m it Cr-Formiat unter Druck auf 120° erhalt man die Cr-Verbb. der Farbstoffe. (E.P. 
279429 vom 7/10. 1927, Auszug veroff. 14/12. 1927. Prior. 22/10. 1926.) F r a n z .

I. G. FarbeninduStrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellu,ng von Azofarbstoffen. 
Man vereinigt die Diazoverbb. von Dinitroaminophenolen oder ihre D eriw . m it Amino- 
naphtholen, dic keine Sulfo- oder Carboxylgruppen enthalten. Die Farbstoffo farben 
Celluloseacetatseide in rotbraunen, braunen, violetten bis schwarzen Tónen, die F arb
stoffe konnen auf der Faser diazotiert u. entwickelt werden, hierdurcli wird dio Echt- 
heit der Farbungen erhóht. Diazotiertes 4,6-Dinitro-2-aminooxybenzol gibt m it 1-Amino- 
S-oxynaphthalin einen Azofarbstoff, der Celluloseacetatseide aus neutralem oder schwach 
saurem Bade in waseh- u. wasserechten schwarzen Tónen anfarbt, durch Diazoticren 
u. Entwickeln m it 2,4-Tolu\’lendiamixi entsteht. ein sehr echtes Schwarz, durch E n t-
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wickeln m it 1-Athylnaphthylamin entstehen echte violettschwarze Fiirbungen. Der 
Farbstoff aus diazotiertem 4,6-Dinitro-2-aminophenoloxybenzol u. l-Amino-fi-oxynaph- 
thalin  farb t braunviolett, u. 2-Amino-8-oxynaphthalin braunviolett, u. 1-Amino-
5-oxynaphtlialin violettstichig braunschwarz, u. l-Amino-7-oxynaphthalin braunviolctt. 
(F .P . 629 097 vom 14/2. 1927, ausg. 3/11. 1927. D. Prior. 26/2. 1926.) F rAn z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Wilhelm Neelmeier, Lever- 
kusen b. Koln a. Rh., Deutschland, Bramie Disazofarbstoffe fu r  Wolle. (A. P. 1 646 793 
vom 16/9. 1926, ausg. 25/10. 1927. D. Prior. 25/9. 1925. — C. 1927. I. 1225 [E. P. 
258894].) F r a n z ,

British Dyestuffs Corp., Ltd., J. Baddiley, P. Chorley und C. Butler, Blaekley, 
Manchester, Farben von Kunstseide aus regenerierter Gellulose m it Disazofarbstoffen, 
Man verwendct Disazofarbstoffe aus Aminosalicylsauren, einer Mittelkomponente u. 
Naphthol- oder Naphthylaminsulfonsauren oder ihren N-Substitutionsprodd., wie
1 -Naphthylamin u. l-Naphthol-4-sulfonsaure, 2-Naphthylamin-6-sulfonsaure, 2-Me- 
thylaminonaphthalin-7-sulfonsaure, l-Phenylaminonaphthalin-8-sulfosaure, 2-Naphthol- 
<3-sulfonsaure, l-Naphthylamin-4-sulfonsaure, Clevo Siiure usw. Dio Farbstoffe farben 
Viscoseseide in sehr gleichmaBigen Tonen, die durch Nachbehandeln m it Chromfluorid 
echter werden. (E. P. 276 757 vom 7/6. 1926, ausg. 29/9. 1927. Zus. zu E. P. 276450;

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Hugo Schweitzer, Wiesdorf), Dar- 
stellung von Trisazofarbsloffcn. (D .R . P. 453133 KI. 22 a vom 7/12. 1924, ausg. 
29/11. 1927. Zus. zu D. R. P. 450 998; C. 1928. I. 280. —  C. 1926. I. 1889 [ F .P .  
598 894].) F r a n z .

Felice Bensa, Genua, Kiipenfarbstoff. (Schw. P. 121 347 vom 8/4. 1925, ausg. 
1/7. 1927. Oe. Prior. 10/4. 1924. — C. 1926. I. 246 [E. P. 232265].) F r a n z .

Durand & Huguenin, S. A., Basel, Marcel Bader und Charles Sunder, Mul- 
hausen, Kupenfarbstoffderivate. (Schwz. PP. 121 022,121 023,121 024 vom 4/4. 1925, 
ausg. 1/7. 1927. D. Prior. 4/4. 1924. Zus. zu Schwz. P. 102 540. — C. 1925. II.
1900.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., Grangemoutli, William Smith und John Thomas, Her- 
stellung von Flavanthronderivaten. Man behąndelt l-Halogen-2-urethanderivv. des An- 
thrachinons m it Metallcn in An- oder Abwesenheit von Verdunnungsmitteln, bei nied- 
riger Temp. entstehen hicrbci l,l'-D ianthrachinonyl-2,2'-diurethane, bei hóhcrer Temp. 
Flavanthrone. Man versetzt eine Suspension von l-Chloranthrachinon-2-urethan, cr- 
haltlich aus l-Clilor-2-aminoanthrachinon u. Chlorameisensaurcester, in Nitrobenzol 
m it Cu u. erwarmt zum Sicden bis keine Flavanthronh\dg. mehr erfolgt. Beim Er-
warmen des Athylurethans aus l-Chlor-2-aminoanthrachinon m it Cu in Nitrobenzol 
auf 160° erlialt man l,l'-Dianthrachinonyl-2,2'-diurethan, das durch Extraktion m it 
Monochlorbenzol aus dem Rohprod. gewonnen werden kann, es krystallisiert in gelben 
Plattchen, F. iiber 250°; man kann das Rk.-Prod. auch bei 160° filtrieren, beim Ab- . 
kuhlen des F iltrates seheidet sieh das Diantlirachinonyldiurethan in reiner Form ab. 
E rhitzt man das Diantlirachinonyldiurethan m it konz. H 2S 04, so erhalt man Flav- 
anthron. Die Uberfiihrung des Dianthrachinonyldiurethans in F lavanthron kann auch 
durch Erwarmen m it alkoh. KOH oder durch trockenes Erhitzen auf 200° oder dureb 
Erhitzen in einem indifferenten Lósungsm., wie Nitrobenzol, Naphthalin erfolgen. (E . P .
278 039 vom 26/5. 1926, ausg. 27/10. 1927.) F r a n z .

British Dyestuffs Corp., Ltd., Arnold Shepherdson und Sidney Thornley,. 
Manchester, Herstellung von Kupenfarbstoffen der Benzanthronreihe. Man kondensiert 
Benzantliron oder seine nicht sulfonierten D eriw . m it Hydroxylamin  oder seinen Salzen 
u. yerschmilzt das Prod. m it Alkalien. Zu einer Lsg. von Benzanthron in HoSO., gibt 
man FcS 0 4 u. gibt nach dem Kuhlen Hydroxylaminchlorhydrat zu, man erwarmt 
etwa 4 Stdn. auf 150°, nach dem Abkiihlen wird auf Eis gegossen, filtriert, m it sd. W. 
extrahiert u. getrocknet. Der getrocknete Riickstand w ird m it KOH auf 180—240° 
erhitzt, die erkaltete Schmelze m it W. extrahicrt u. m it L uft ausgeblasen. DeT F arb
stoff farb t Baumwolle aus der Hydrosulfitkiipc blaugrau bis blauschwarz. Methyl- 
■benzanthron, F . 199°, aus /?-Methylanthracbinon, liefert einen grau bis schwarz far- 
benden Farbstoff. (E. P. 279 205 vom 26/8. 1926, ausg. 17/11. 1927.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., Robert Fraser Thomson und John Thomas, Grangemouth, 
Schottland, Herstellung von Dibenzanthronfarbstoffen und Zwischenprodukten. Man be- 
handelt Benzanthron in H 2S 0 4 m it Oxydationsmitteln, MnO,, bei niedriger Temp., 0°, 
beim Yerschmelzen m it Alkali entstehen sehr reine Dibenzanthronfarbstoffe; der hierbei

C. 1928. I. 417.) F r a n z .

X . 1. 50



7 5 8 H x. F a r b e n  ; F a r b e r e i ; D r u c k e r e i . 1 9 2 8 .  I .

entstehende alkalilósliche Teil kann alkyliert u. dann m it Alkalien verschmolzen werden. 
Zu einer Lsg. von reinem Benzanthron in H 2S 04 g ibt man boi 0° eine Lsg. von M n02 
in H 2S 04, man riih rt dann mehrere Stdn. bei 0°, gioBt in W., versetzt m it Bisulfitlsg. 
u. koeht, nach dem Verdunnen m it W. extrahiert man m it verd. NaOH, fiłtriert; der 
Filterruckstand en thalt das Dibenzanthronyl, aus dem F iltra t erhalt man nach dem 
Ansiiuern das Oxybenzanthron. (E. P. 278112 vom 13/7. 1926, ausg. 27/10. 1927.) Fz.

Seottish Dyes Ltd., R .F . Thomson und J. Thomas, Grangemouth, Dibenz- 
anthronfarbsloffe, Das nach den Verff. der E. PP. 251313 u. 278112 gewonnene reine 
Dibenzanthron wird halogeniert; man erhalt licht-, wasch- u. bleichechte, rotstichig 
blaue Kupenfarbstoffe. Die Chlorierung erfolgt durch Behandeln des Dibenzanthrons 
m it Sulfurylchlorid oder Cl2 in  Nitrobenzol m it oder ohne Zusatz von Jod  oder durch 
Behandeln m it Cl2 in Chlorsulfonsaure, die Bromierung durch Behandeln m it Br2 in  
Nitrobenzol. Man erhalt hiernach Di-, Tri-, Tetra- oder niedriger halogenierte Dibenz- 
anthrone. (E .P .278  834 vom 4/8. 1926, ausg. 10/11. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anthrachinoncarbazolfarbstoffe. 
Man behandelt das Kondensationsprod. aus Halogenphenanthrenchinonen u. 1-Amono- 
benzoylaminoanthrachinonen m it sauren Kondensationsmitteln, wie A1C13, Chlorsulfon
saure, H 2S 04. Die Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kupo in  gelb- bis rotbraunen 
Tónen. Man behandelt das Kondensationsprod. aus 1 Mol. Dibromphenanthrenchinon u.
2 Moll. l-Amino-5-benzoylaminoanthrachinon bei gcwóhnlicher Temp. m it H 2S 04 von 
66° Be u. gieBt das Reaktionsprod. in N aN 0 2 cnthaltendes W. In  gleicher Weise kann 
man das Kondensationsprod. aus 1 Mol. Dibromphenanthrenchinon u. 2 Moll. l-Arnino-4- 
benzoylaminoanthrachinon kondensicren. (E .P .279  003 vom 12/5. 1926, ausg. 10 / 1 1 . 
1927.1 F r a n z .

Leopold Cassella & Co., G .m .b .H ., F ra n k fu r t  a . M., Chinonkupenfarbstoffe. 
(Schw z.P. 122 072 vom 10/8. 1925, ausg. 16/8. 1927. — C. 1927- I. 1377 [A. P. 
1588384].) F r a n z .

Chemische Fabrik vormals Sandoz, Basel, Schweiz, Darstellung von Entwicklungs- 
farbstoffen. (D .R .P . 450747 KI. 22a yom 12/5. 1926, ausg. 14/10. 1927. Zus. zu
D. R. P. 447625; C. 1927. II. 2234. — C. 1927. II. 334 [E. P . 266533].) F r a n z .

Gesellschaft £iir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
voń Anthrachinonkupenfarbstoffen. Die nach den E. PP. 205525, 231688, 234086 u. 
237872 darstellbaren, einen Cyanurring enthaltendcn Anthrachinonkupenfarbstoffe 
werden durch Behandeln m it einer wss. Hypochloritlsg. gegebcnenfalls unter Zusatz 
einer m it W. n icht mischbarcn organ. Fl. gereinigt. Die gereinigten Farbstoffe liefern 
lebhaftere Fiirbungen ais die unbehandelten Farbstoffe. (E .P .278728 vom 6/10. 
1927, Auszug veroff. 30/11. 1927. Prior. 6/10. 1926.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl ThiesS, 
Walter Gmelin und Karl Zahn, Hdchst a. M.), Darstellung von Kupenfarbstoffen 
der Anthrachinonreihe. (D .R .P . 453134 KI. 22 b vom 27/8. 1925, ausg. 29/11. 1927.
— C. 1927. I. 1228 [E. P. 257 618].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Otto Braunsdorf 
und Eduard Holzapfel, Hdchst a. M.), Darstellung von stickstoffhaltigen Kupenfarbstoffen 
(D .R .P . 453135 KI. 22 b yom 28/3. 1925, ausg. 29/11. 1927. — C. 1926. H . 1203 
[E. P. 249 891].) F r a n z .

Leopold Cassella & Co., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Herz, F rankfurt 
a. M., und Jens Muller, H anau a. M.), Darstellung sćhwefelhaltiger Kupenfarbstoffe, 
dad. gck,, daB man l , 8-Naphthoxypenthiophen u. andere ais in  den D. R. P. 445218 
u. 451549 genannte D eriw . desselben m it a-Isatinderivv. (a-Isatinaryliden oder -chlo- 
riden) der Benzol- u. Naphthalinreihe u. ihren Substitutionsprodd. kondensiert. — 
4,7-Dichlorisatin-a.-chlorid gibt m it Perinaphthoxypenthiop]ie7i einen Kupenfarbstoff, der 
Wolle u. Baumwollo in wasch-, walk-, licht- u. chlorechten blauen Tónen anfarbt. Ahn- 
liche blaufarbende Kupenfarbstoffe erhalt man durch Kondensation von 4,6-Diclilor- 
oder 4,5,6-Trichlorisatinchlorid m it 1,8-Naphthoxypenthiophen. Das l-C h lcrr-2 ,3 -n aph th -  
isatin-a-chlorid liefert m it l ,8-Naphthoxypenthiophen einen Baumwolle u. Wolle blau- 
grun farbenden Kupenfarbstoff. (D. R. P. 452 575 KI. 22e vom 4/4. 1925, ausg. 14/11. 
1927. Zus. zu D. R. P. 445218; C. 1927. II. 873.) F r a n z .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Ballauf, 
Elbcrfeld), Darstellung von Schwefelfarbstoffen bzw. schwefelhaltigen Kupenfarbstoffen, 
dad. gek., daB man die Indophenole bzw. Leukindophenole aus dihydrierten Indolen 
u . ihren D eriw . u. Substitutionprodd. der Polysulfidschmelzo unterwirft. — Man
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crhiilfc hiernach koch- u. lichtechto blaue bis violette Farbstoffe. Das Indoplienol aus 
Diliydro-a-phenylindol u. p-Aminophenol liefert beim Erhitzen m it Na2S u. Schwefel 
in A. einen Sehwofelfarbstoff, der Baumwolle aus dem Schwefelnatriumbade licht-
11. kochecht yiolett farb t. Der Sehwofelfarbstoff aus dem Indophenol aus Dihydro- 
a-mełhylindol u. p-Aminophenol farb t Baumwolle korinthfarbig. Das Indophenol 
aus N-Methyl-u-methyldihydroindol u. p-Aminophenol liefert einen Baumwollo blau 
fiirbendon Sehwofelfarbstoff. (D .R . P. 453 373 KI, 22 d vom 3/11. 1925, ausg. 5/12.
1927. Oe.P. 107 582 vom 29/10. 1926, ausg. 25/10. 1927. D. Prior. 2/11. 1925.) F r .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalischer, 
Frankfurt a. M. und Rudolf Muller, Mainkur), Herstellung von Kupenfarbstoffen. 
(D .R . P. 453 086 KI. 2 2 d vom 13/11. 1924, ausg. 28/11. 1927. Zus. zu D. R. P. 
379615; C. 1923. IV. 991. — C. 1926. II. 2358.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
Jndigoider Farbstoffe. (D. R. P. 453 087 KI. 22 e vom 23/5. 1923, ausg. 28/11.1927. 
Schwz. PrioiT . 23/1., 5/2., 29/3. u . 10/4. 1923. — C. 1925. I I . 1230.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Violette Kupenfarbstoffe der
2-Thionaphthen-2-indolindigoreihe. (Schwz. P. 121 345 vom 5/2. 1926, ausg. 1/7. 1927,
— C. 1927. I. 1226 [A. P. 1590685].) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, ubert. von: Carl KrauB, Leverkusen b. 
Koln a. Rh., Deutschland, Indigoide Kupenfarbstoffe. Man kondensiert 7-Methyl- 
isatine oder seine a-D eriw . m it Osythionaphthenen. Der Farbstoff aus 7-Metliyl- 
isalin u. Oxythionaphthencarbonsaure farb t Wolle aus der Kiipe gelbbraun, der F arb 
stoff aus 6-Chlor-7-methylisatin u. Oxythionaphthen farb t die Faser aus der Kiipe 
in  gelbroten bis orangen Tónen. Durch Kondcnsation von 7-Mothylisatin-a-o-toluidid 
m it Oxythionaphthencarbonsiiure crhalt man einen Kiipenfarbstoff, der nach dcm 
Bromicren einen klar violett fiirbendon Farbstoff liefert. (A. P. 1 650139 vom 5/1.
1926, ausg. 22/11. 1927. D. Prior. 8/1. 1925.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Thioindigor 
farbstoffen. Man behandelt 3-Methylbenzoltbioglykolsaure, die in 2-Stellung durch CN, 
CONH„ oder C 02H substituiert ist, m it einem ringschlicCend wirkenden Kondensations- 
m ittel u. oxydicrt das 4-Methyloxythionaplithen oder kondensiert es m it einom Diketon 
oder einem reaktionsfahigen Deriv. Man erhitzt 3-Methylbenzol-l-ihioglyhol-2-carbon- 
saurenitril m it NaOH-Lsg., erhitzt die erhaltene 3-Methylbenzol-l-thioglykol-2-carbon- 
sdure m it verd. H„S04 u. oxydiert das Oxythionaphthen zum Farbstoff. Den F arb 
stoff erhalt m an auch durch Erhitzen der 3-Methylbenzol-l-thioglykol-2-carbonsaure 
m it NaOH auf 180—200° u. darauffolgendes Oxydieren. Der 4,4'-Dimethyllliioindigo 
fa rb t Baumwolle aus der Kiipe in lichtechten roten Tonen. Das 3-Methylbenzol-l-thio- 
glykol-2-carbonsaurenitril erhalt man aus l-M ethyl-2-am ino-3-nitrobenzol durch 
E rsatz der Aminogruppe durch die Cyangruppe, Reduzieren der Nitrogruppe zur Amino- 
gruppe u. tłberfuhren der letzteren iiber dio Diazoverb. in  den Thioglykolsaurerest. Die
3-Methvlbenzol-l-thioglykol-2-carbonsauro orhalt man aus dem l-Methyl-2-amino-3-
chlorbenzol durch Ersatz dor Aminogruppe durch Cyan, Yerseifen der letzteren u. Ersatz 
des Chlors durch den Thioglykolsaurerest. (E. P. 279 489 vom 21/10. 1927, Auszug 
veroff. 14/12. 1927. Prior. 23/10. 1926.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., Birkett Wyłam, John Edmund Guy Harris, Hugh Albert 
Edward Drescher und John Thomas, Grangemouth, Schottland, Herstellung von 
lóslichen Derivaten der Kupenfarbstoffe und Chinone. Man laBt auf dio Kupenfarbstoffe 
ein Metali, eine te rtiare Base, eine Verb., die in  Ggw. einer tertiaren  Baso ein Schwefeł- 
saurcanhydridderiv. dor tertiaren Baso liefert, wic S 0 3, Oleum, Chlorsulfonsaure, 
Alkylchlorsulfonsaureester, u. ferner Anhydride oder Im ide der IPhthalsaure, Bern- 
steinsaure, organ. Acylchloride, wie Phosgen, Ameisensaurechlorathylester, Acetyl- 
chlorid, Benzoylchlorid, p-Toluolsulfosaurechlorid, einwirken. Zu einer Suspension von 
Dimethoxydibenzanthron in  Pyiid in  g ib t m an Zn-Staub u. dann Phthalsaureanhydrid, 
man erwiirmt auf 80°, kulilt hierauf auf 70° u. gibt langsam Chlorsulfonsaure zu. Man 
gicBt auf Eiswasser, filtricrt, ex trahiert m it 2%ig. NaOH u. salzt aus. Das Prod. is t 1. 
in W., es farb t Baumwolle, Wolle, Seide usw. zunachst braunrot, durch Behandlung 
m it sauren Oxydationsmitteln erhalt m an die griine Farbung des Dimethoxybenz- 
anthrons. An Stelle des Dimethoxybenzanthrons kann m an Thioindigo, Indigo, An- 
thrachinon usw. verwcnden. Die H erst. der Kondensationsprodd. erfolgt in  einer 
indifferenten Atmosphare oder im  Vakuum. Der Zusatz des Phthalsaureanhydrids usw. 
bcwirkt eino Verdiinnung der Schmelze, ermoglicht eine Verringerung der Menge der

50*
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tertiarcn Base u. eine Erniedrigung der Temp. (E. P. 277 398 vom 9/4. 1926, aus 
13/10. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., K .F.M annchen und Hlin 
merich, Hochst a. M., Haltbare Kiipenfarbstoffpraparate. Man yermiseht Kiipenfar 
stoffe m it trockenem Atzalkali u. trockener Starkę. (E .P .  278 890 vom 21/10. 192 
ausg. 10/11. 1927. Zus. zu E.P. 259999; C. 1927. I. 1232.) F r a n z .

Chesavon-Fabrik Chem. Techn. Pharm. Praeparate Ges., iibert. yon: I 
Bóhm, Berlin, Entfemungsmittel fiir Fettfarbenanstriche u. dgl., bestehend haup 
saehlioh aus Seife u. NaH C03. Die Seife kann aus K akaobutter, Rieinusól, Sesamol usi 
hergestellt werden. (E .P . 279 454 yom 18/10. 1927, Auszug veróff. 14/12. 192 
Prior. 19/10. 1926.) K a u s c h .

David Isenberg, Miami, Florida, Anstriclimasse fiir Stuck oder yerwendbar a 
Wasserfarbe, bestehend aus einer wss. Lsg. von NH3 (50 Pfd.), K 2C03 (25 Pfd.), Schmie 
seifo (25 Pfd.) u. Farbstoff. (A. P. 1 650 071 vom 30/1. 1926, ausg. 22/11. 1927.) K

George Husband Crout, Surrey Hills, Austral., Anstrich- uiid Uberzugmitti 
bestehend aus einem Gemisch von fein zerteilter Braunkohlenasclie, Leinól o. dgl. m 
.oder oline Zusatz von Farbstoff, Terpcntin oder Trockner. (Aust. P. 3745/1926 yo
9/9. 1926, ausg. 8/9. 1927.) K a u s c h .

Joaąuin Lisbona, Spanien, Feuersicherer Anstrich. Man setzt den Lackcn Stof 
zu, die in der Warme ein indifferentes Gas erzeugen. Man iiberzieht Gewebe, Holz usi 
zuerst m it einer wss. Lsg. von Borsaure, Borax, (NH,)2SO., u. Gelatine u. nach de 
Trocknen m it Nitrocelluloselacken usw. ( F .P .  626884 vom 24/12. 1926, ausg. 21/
1927.) F r a n z .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Rubber LatexResearch Corp., Boston, iibert. v o n :R . M. Day, Boston, V. St. A 

Haltbarmachen von Kaułsćhubnilchsaft. Man setzt der Kautschukmilch B lut oder seii 
Bestandteilo wio Serum, Hamoglobin zu; die so beliandelteKautschukmilch neigt nici 
mehr zur Koagulation beim Riihren, Zusatz von Fiillstoffen, bei Zusatz von Siiurc 
t r i t t  Koagulation ein. (E .P . 279 336 vom 7/5. 1927, ausg. 17/11. 1927. Prior. 3/
1927.) F r a n z .

New Jersey Zinc Co., New York, iibert. yon: Frank G.Breyer, Palmerton, ur 
Clayton W. Faber, Bowmanstown, Pennsylyania, V. St. A., Kmil.schukmischunge 
Ais Fullm ittel fiir Kautschukmischungen yerwendet m an ein gemeinsam gefallte 
nicht calciniertes Gemisch von ZnS u. BaSO.,, das bei einer 125° n icht iiberschroitendc 
Temp. getrocknet worden ist, die TeilchengroCe ist im D urchsehnitt 0,3 Mikron. (A. ] 
1649  782 vom 27/7. 1921, ausg. 15/11. 1927.) F r a n z .

Goodyear Tire & Rubber Co., Akr on, Ohio, iibert. yon: L. B. Sebrell, Cuyahoj 
F a lls ,  Ohio, V. St. A., Yidkanisicren von Kautschuk. Ais Besehlcuniger yerwendet man d 
Einwirkungsprodd. von Mercaptanen oder ihren D eriw . auf N-haltige Basen, wie NI 
Amino. Man yerwendet z. B. das Einwirkungsprod. yon Mercaptobenzthiazol u. Atliyle: 
diam in oder das Diphenylgmnidinsalz des Mercaptobenzthiazols. (E .P . 278 689 vo 
19/9. 1927, Auszug veróff. 30/11. 1927. Prior. 8/10. 1926.) F r a n z .

A.C.Burrage, Boston, V. St. A., Vulkamsationsbeschleuniger. Ais Beschleunig 
yerwendet m an arylsubstituierte Guanidine, die eine Alkjdgruppe in o-Stellung habe 
wie Di-o-tolylguanidin. Man erhalt o-Toluidin u. CS2 unter Erhitzen des Di-o-tolj 
thioharnstoffs m it Bleiglatte in Ggw. von NH 4N 0 3 u. A. u. Neutralisieren des F iltra 
m it NaOH. (E. P . 279280 vom 4/1. 1927, ausg. 17/11. 1927.) F r a n z .

R .D .K am din  und J. Leadbitter-Smith, London, Hcrstellung ton zusamme, 
gesetzten Kautschukschichten. Man taueh t eine Glasform in eine Kautschuklsg., preJ 
hierauf eine durch tlberziehen m it einer Kautschuklsg. klebrig gemachte Schicht vc 
yulkanisiertem Kautschuk, nach dem Trocknen wird das Prod. von der Glasform a' 
gezogen. Die Sehicliten diencn ais Kautschukpflaster fiir Reifcn usw. (E. P. 2781. 
yom 25/10. 1926, ausg. 27/10. 1927.) F r a n z .

Anodę Rubber Co. Ltd., London, Niederschlagen von Kautschuk aus Kautschu 
dispersionen mittels des elektrischen Stromes. Man yerleibt den porósen Formen Ca- od 
Miseliungen yon Ca- u. Mg-Verbb. ein, um das H al ten des K autschuks zu yerbesser 
Ferner kann man Ba-, Zn-, Fe-, Al-Yerbb., organ. Basen, E ster oder Uretliane ve 
wenden. (E .P . 279 474 vom 21/3. 1927, Auszug yeroff. 14/12. 1927. Prior. 15/
1926.) F r a n z .
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Tasso Campanakis, Seinc, Frankreich, Nichlgleitende Kautschukmischungen. Man 
yermischt den K autschuk m it pulverisiertem Zicgclstein, Kicselstein, Sand usw. 
(F .P .624  936 vom 22/ 1 1 . 1926, ausg. 29/7. 1927.) F r a n z .

Compagnie Lorraine De Charbons, Lampes et Appareillages filectriąues, 
Seine, F ra n k re ic h , Kautschukniassen. (F. P. 629 591 vom 10/5. 1926, a u s" . 14/11. 1927
-  C. 1927. II. 987.) F r a n z .

Felicien de Lannoy, Belgien, Verwertung von Kautschukabfallen. Alte Luftreifen 
werden zerschnitten u. durch Lsgg. von unvulkanisiertem Kautschuk zu Gcgenstanden 
der gewtinseliten Grófic verbunden u. hierauf in der Vulkanisicrpresse vulkaniaiert. 
Ein Regenericren des Kautschuks findet hierbei nicht sta tt. (F .P .620  288 vom 
17/8. 1926, ausg. 19/4. 1927.) F r a n z .

Hirotaro Nishida und Keiichi Shimada, Japan, Herstellung von lcunstlichem 
Petroleum und Entfarbungslcohle aus KautschukschnitzeIn und Abfallen von m lkani- 
siertem Kautschuk durch Dest. unter Zusatz von saurer japan. Erde, Fullererde oder 
Floridaerde bei gewohnlichem Druck. Man erhalt ein dem Rohpetroleum almliches Ol u. 
einen ais Entfarbungslcohle geeigneten schwarzen Ruckstand. Man kann auch den 
Kautschuk allein dest. u. das erhaltene Ol m it den Bleieherden mischen u. dest. (F. P. 
629 281 Tom 18/2. 1927, ausg. 7/11. 1927.) D e r s i n .

Andre Pierre Gueutin, Seine, Frankreich, Herstellung von Gegenstanden aus Horn- 
ahfallen. Die Hornabfalle werden nach dem Pulverisieren in Formen in  der Warnio 
geprcBt. Durch Anwendung von Yerschieden gefiirbtem Hornpulvcr kann man ge- 
musterte Gcgcnstandc erhalten. (F. P. 622280 vom 30/9. 1926, ausg. 27/5. 1927.
1 1 l i n  0 / 1  O  "1 O  O  X  \ ■ .1    

C. Chalot, Die duftenden Gramineen. Lemongraspflanzen. Ausfuhrliches Reforat 
iiber die Lemongrasurten, ihre Produktion in  den franzós. Kolonien u. in Indien, Ver- 
wendung des Ols, Kulturbcdingungen, K rankheiten, E rnte, Dest., Ausbeute, Ver- 
falschungsmittel, Zollverhaltnisse u. Aussichten der K ultur in den franzós. Kolonien. 
Cymbopogon Flexuosus en thalt 70—75%, Cymbopogon Citralus 75— 80°/0 Citral. 
Ersteres g ibt m it 2 Voll. u. mehr 70%ig. A. klare Lsg., letzteres m it 10 Vol. 90%ig. 
A. keine klare Lsg. (Parfumerie mod. 20 [1927]. 247—51.) E l l m e r .

E. L. Lederer, Moderne Methoden in  der RiechstoffIndustrie. Beschreibung der 
Fabrikation von Vanillin  u. Heliotropin unter besonderer Berucksichtigung der An
wendung von Ozon zur Oxydation des Isoeugenols u. Isosafrols in der Technik mit Ab- 
bildungen der GroBfabrikation bei der Vanillinfabrik G. m. b. H ., Hamburg. (Dtsch. 
Parfumerieztg. 13 [1927]. 347—49.) E l l m e r .

K .T . Keller, Destillation oder Extralction1 Nach Beschreibung der bekannten 
drei Gewinnungsverff. fiir Bliitenóle, der enflcurage a froids, der enfleurage a chaud- 
methode u. der Pctrolatherextraktion, kommt Vf. zu dem SchluB, daB letzteres Verf. 
infolge der Ggw. der naturlichcn Harzstoffe u. der angewandten niedrigen Extraktions- 
u. Destillationstemp. vom geruchlichen Standpunkt bessere Prodd. liefert, ais die 
Wasserdampfdest. der nach den beiden erstgenannten Verff. gewonnenen Ole, da 
hierbei durch dic Temp. von 100° viele Geruchsstoffe zerstórt oder geschiidigt werden. — 
Jedoch ist die dunklere Farbę u. die Dickfl. der m it PAe. erhaltenen Ole erschwerend 
fiir ihre Anwendung. (Seifensieder-Ztg. 54 [1927]. 766—67. 839—41.) S c h w a r z k o p f .

Hugo Janystin, Die Herstellung von Kólnischicasser und seine Fixierung. I I .  
(I. vgl. C. 1928. I. 267.) Tinkturen aus Resinoiden, chem. Verbb. u. dereń Gemischo 
sind in der fiir die Fabrikation vorteilhaften Anwendung, teilweise tabellar., beschrieben. 
Besonders gute F ixatore sind Moschuskomertinktur u. Mekkabalsam. Der Verwendung 
von Propylalkohol w ird entraten. Verss. m it gereinigten Prodd. der I. G. verliefen 
ungunstig. Zahlreiche Rezepte. (Dtsch. Parfiimericztg. 13 [1927]. 324—27.) H e l l e r .

C. Chalot, Die Citronellen. Die in Ceylon u. Java kultivierten Varietaten Lena- 
Batu, Maha-Pengiri u. die aus dieser in Java hervorgegangene Modifikation Sezeh 
Wangi werden hinsichtlich ihrer Wachstums- u. Kulturbcdingungen, Ernte, Dest., 
Ausbeute, Preisen u. Verfalschung der Ole beschrieben. Die Ceylon-Cilronelle ergibt
0,4%, die Java-Cilronelle 0,5— 1%  Ol. Lena-Batu enthalt durchschnittlich 26—38% 
Geraniol u. 24—34%  Citronellal, Maha-Pengiri 31—32% Geraniol, u. 46—60°/0 Citro- 
nellal. W ahrend Ceylon lange in  der Produktion fuhrend war, wurde dieselbe in den

D. Prior. 3/10. 1925.) F r a n z .

XIII. Atherische Óle; Riechstoffe.
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le tzten  Jahren  durch die des wertyolleren Ols in  Jav a  iibertroffcn. (Parfumerie mod. 
19 [1927]. 275—77.)_ _ . E l l m e r .

A. Tschernuchin, Zur Frage der russischen atherischen Ole. II . (I. vgl. C. 1927.
II. 2122.) IJntcrs. von Dillol aus Aneium graveolens, das aus dem frischen K raut durch 
Dampfdest. erhalten wurde. Die Ausbeute schwankte zwischen 0,56—1,5% der Trocken- 
subst. D .: 0,8724; opt. Drehung: -J-G4,35°; Brechungsexponent: 1,481. Farbę schmutzig 
gelb. Das Ol yerharzt leicht an der Luft. Es enthielt Carvon (15%), nachgewiesen 
ais Oxim  u. Phellandren. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1927. 
Nr. 6. 13—15. Woronesh.) R ó l l .

Max Folsch, TJngarische Lavcndeldle. Vf. beriehtet iiber Kulturverss. in  Ungarn. 
Von einem in  M ittelungarn aus Samen von Lamndula vera gezogenen K raut ergaben 
bei der W.-Dampfdest. die Stengel kein Ol, dio B latter 0,41%, die Bliiten 1,7% Ol. 
Dio Gesamtausbeute eines groBeren Postens sukzessive gesammelten K rauts stieg yon 
Jun i bis Ju li yon 0,9 auf 1,1% u. sank im August auf 0,9%. Das Kohobationswasserol 
stieg in der gleichen Zeit yon 3 auf 7% . Geruchlich erreicht das Ol nicht die Gute des 
franzós. Ols. (Riechstoffind. 1927. 243—44.) E l l m e r .

Em. Perrot, Die Sanddhólzbaume Australiens und, ihre atherischen Ole. Histor. 
Angaben, botan. Beschreibungen, Zus. u. Eigg. der Ole, im besonderen von Santalum 
Spicatum u. S. lanceolatum. (Buli. Sciences pharmacol. 34 [1927]. 609—41.) Gd.

A. Tschernuchin, Die Beśtimmung des Gehaltes an atlierischem Ol in  Samen und 
Pflanzen. Vf. bcschreibt eino Apparatur, in  der aus dem hinreicliend zerkleinerten 
Untersuchungsmaterial das iUh. Ol durch Wasserdampf in  eine Biirette abgetrieben 
wird, wo naeh erfolgter Schichtentrennung der Olgeh. in  ccm abgelesen werden kann. 
Dazu wird das im Kondensat gel. Ol addiert, das gesondert (durch Ausschiitteln m it A.) 
bestimm t wird. Die Methode is t sehr genau u. g ibt auf 0,07% ubereinstimmende 
W erte. 2 Abb. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1927. Nr. 8. 12—13. 
Woronesh.) RÓLL.

— , Eine modijizierte Hirsćhsohnflasche. E. T. Brewis schlagt vor, die Hirsch- 
sohnflasche zur Best. von Phenolen, Aldehyden u. Cineol m it abnehmbarem graduiertem 
Hals zu yersehen, um  bei etwaigem Springen des Kolbens den Hals zu erhalten. (Per- 
fumery essent. Oil Record 18 [1927]. 460.) E l l m e r .

Oltanks-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Einrichtung zur Gewinnung von Terpentin- 
ol und Harz aus dl- und, harzhaltigem Gut nach D. R. P. 408 444, dad. gek., daB die 
(inschiebbare Einsatzretorte auch ais Verkohlungsretorte dienen kann, indem sio 
unm ittelbar m it Heizgasen in  einem besonderen Ofen in Beriihrung gebracht u. m it 
einem abnehmbaren, den E in tr itt von Heizgasen in das Gut yerhindernden VerschluB 
yersehen wird. (D. R. P. 440 096 K I. lOa vom 24/12. 1924, ausg. 12/11. 1927. Zus. 
zu D. R. P. 408 444; C. 1925. I. 21)9.) K a u s c h .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
J. Traube und A. Medschid, Adsorptionsjrróbleme der Zuckerinduslrie. Da im 

Schrifttume hieriiber sehr widersprechende Angaben yorliegen, so haben Vff. m it 
Dicksaften u. m it Bohzuckerlsgg. u. Melassen Adsorptionsverss. m it akt. u. inakt. 
Kohlen ausgefiihrt. Es ergab sich dabei im allgemeinen Ubereinstimmung m it anderen 
von T r a u b e  geleiteten Arbeiten hinsichtlich der Adsorption oberflachenaktiyer Bci- 
mengungen u. der Entfarbung. Die Norite 5 x  u- 4 x  zeigten die beste Adsorptions- 
w rkg.; die Adsorption von Carboraffin entspraeh etwa der von N orit 3 x  • Mit ge- 
wissen Slischungen von N orit 5 X u. Carboraffin wurde eine bessere Entfarbung erzielt, 
ais m it jeder der beiden Kohlenarten fiir sich. Es is t dies yerstandlich auf Grund der 
yerschiedenen pn-W erte der Norite u. des Carboraffins, sowie der Verschiedenartigkeit 
der fiirbenden Stoffe in  den Zuckersaften hinsichtlich Basicitat u. Aciditat. Erstere 
Entfarbungsverss. m it akt. Kohlen im Gemisch m it Erden (Floridin, Terrana) zeigten, 
daB insbesondere der Zusatz saurer Erden, wie Terrana, erhebliche Entfarbungswrkg. 
zur Folgę hat. Akt. Kohlen haben bei 80° eine groBere Adsorptionswrkg. ais bei 18°. 
(Ztrbl. Zuckerind. 35 [1927]. 1368—70. 1399—1401.) R u h l e .

H. I. Waterman, Die JReinigung des Saftes in  der Industrie des Zuclcerróhres. 
Betriebstechn. Erorterungen u. Unterss. an H and des Schrifttums u. eigener Verss. 
Auch wenn m an davon absieht, daB die Zuckerrohrmelasse nur sehr wenig N-haltige 
Stoffe enthalt, is t doch die Zuckerrohrmelasse ganz anderer A rt ais die Rubenmelasse.
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Jene enthalt noch Glulose, worunter Vf. ein Gemiseh yersteht, das FEHLlNGsche Lsg. 
reduziert u. nicht vergart. Hierauf beruht auch das Verf., das Vf. zur Best. der Glutoso 
benutzt. Melasse aus Java enthiclt betrachtliche Mengen Glutose, es entstand indes 
die Frage, ob der Zuckerrohrsaft bereits ais solcher Glutose enthielt, diese also nicht 
nur im Laufe des Betriebes entstand. Es zeigte sieh, daB Saft von span. Rohr in  der 
T at urspriinglich bereits Glutose enthalt, u. daB sieh diese im Verlaufe des Reinigungs- 
Torgangcs der Safte nach DE H a a n  aus Glucose n icht neu bildet, wohl aber reichlich 
aus Fructose oder anderen reduzierenden, gegen Alkalien empfindliehen Stoffen. Bei 
einer schlecht bewirkten Reinigung des Saftes, ctwa durch erhóhte ortliche Alkalitiit 
oder bei zu langcr Dauer, ycrmohrt sieli der Geh. des Saftes an Glutose, desgleichen, 
wenn Rohr m it hohem Geh. an Invertzucker lange Zeit gcschnitten liegt. Durcli Kochen 
u. Eindampfen wird die Menge der Glutose nicht verm ehrt. Die angestellten Yerss. 
werden eingehend nach Ausfuhrung u. Ergebnissen besprochen. (Chim. et Ind . 18 
[1927], 758—67.) R u h l e .

H. S. Paine und R. T. Balch, Kontrolle der Klarung der Sdfle von der Verarbei- 
iung des Zuckerrohrs. Zusammenfassende Besprechung; insbesondere wird dio Be- 
deutung der H-Ionenkonz. zur Erreichung hochster W irksamkeit erortert. (Sugar
2 9  [1927], 311— 13. 416—18. 466—67.) R u h l e .

Chr. Mrasek, Knochen- und aktive Pflanzenkohle. W irtschaftliche Betrachtung 
der Anwcndung beider bei der Herst. von Zucker. (Ztschr. Zuckerind. 6echoslovak. 
R e p . 52 [1927], 174—76.) R u h l e .

K. Sandera, Sludie uber die Auflosungsgeschwindigkeit des Zuckers. Um sio 
untersuchen zu konnen, miissen zunachst die einzelnen physikal.-chem. Einww. er- 
forscht werden, die die Auflosungsgeschwindigkeit un ter den einfachsten Bedingungen 
bestimmen. Dcrartige Yerss. sind angestellt worden, woriiber berichtet wird. Es wird 
zunachst die Durchrechnung der experimentellen Ergebnisse, die Best. der Auflosungs
geschwindigkeit cinzelner Krystalle u. das dazu eingeschlagcno Verf. beschrieben. 
Fem er werden Verss. zur Best. der Auflosungsgeschwindigkeit des Zuckers beim Waschen 
erortert an Zuckerkrystallen u. an Rolizuckor, die auf einfaehe A rt einige Aufklarung 
iiber die Affinierbarkeit eines Rohzuckers gewinnen lassen. Die Verss. zeigen die groBen 
Unterschiede, die die einzelnen Sorten Rohzucker nach ihrer Loslichkeit u. der Gesamt- 
wrkg. des Waschens kennzeichnen. (Listy Cukrovarnicke 46. 57; Ztschr. Zuckerind. 
ccchoslovak. Rep. 52 [1927]. 153—60.) Ruhle.

M. Nachmanowitsch, Die unbestimtnbaren chemischen Verlusłe im  Raffinerie- 
betriebe. Zuckerverluste beim Verkoćlien des Raffinddesirups. U nter den in  RuBland 
angenommenen Bedingungen fińdet eine bedeutende Vergr6Berung der Farbung der 
zu verkochenden M. s ta tt, die anscheinend durch die Uberhitzung an  den Stellen der 
Beriihrung der M. m it der Heizflache heryorgerufen w ird; der absol. Zuwachs der 
Farbung w ird daher bedeutend von der Temp. des Heizdampfes u. der Dauer seiner 
Einw. abhangen. (Zapiski 1926/27. IV. 323; Ztrbl. Zuckerind. 35 [1927]. 1371 bis 
1372.) _ _ R u h l e .

William E. Cross, Die Nutżbarmachung der Melassen. Zusammenfassende Be
trachtung der Yerwcrtungsartcn der Melassen. (Sugar 29 [1927]. 347—49. 400—02. 
447—49. 498—500. Tucum&n [Argentinien].) R u h l e .

H. I. Waterman und J. S. A. J. M. van Aken, Fallung von Zuckerlosungen 
m it Kalk. Beitrag zur Kennlnis des Steffenschen Verfahrens zur Oewinnung von Zucker 
aus Melassen. Die Erscheinungen, die bei der Behandlung von Zuckerlsgg. m it K alk 
zu beobachtcn sind, scheinen kolloidchem. A rt zu sein, u. m it den Erfahrungen W o. O st- 
WALDs u. von B u zAg h s  (Kolloid-Ztschr. 41. 163. 169; C. 1 9 2 7 .1. 2044) iiber die Einw. 
des Bodenkorpers auf die Kolloidlósliclikeit in  Ggw. eines Peptisators iibereinzustimmen. 
Im  vorliegenden Falle ware der Rohrzucker ais Peptisator zu betrachten. D ie Anstellung 
der Verss. u. ihre Ergebnisse werden eingehend erortert. (Journ . Soc. chem. Ind . 46 
[1927]. _T 411—13.) . R u h l e .

Vojt6ch MareS, t)ber Mikroorganismen, welche die Inversion des Rubenrohzuckers 
vcrursaclien. Die Inversion des Rubenrohzuckers wird von manchen schimmelartigen 
Pilzcn durch ihr W achstum auf der Melasseschicht, die die Oberflache der einzelnen 
-Zuckerkrystalle umgibt, verursacht. Die Inversion w ird dabei durch Absclieidung 
von Invertase aus den Mycelfaden erzeugt; dadurch w ird das schwer verdauliche, den 
K rystall umgebende N ahrsubstrat, eben die Melasse, fiir die Assimilation durch den 
Pilz Yorbereitet. Der gebildete InYertzucker is t an u. fiir sieh schon leichter verdaulich 
•ais die Saccharose, u. bewirkt auBerdem durch seine Hygroskopizitat ein Yerdiinnen
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des inyertierten Substrats, wodurch es leichter assimilierbar wird. Durch solche Ver- 
besserung der Lebcnsbedingungcn wird das anfangs sehr langsame W achstum der 
Mikroben beschleunigt, so da 13 die Invertzuckermenge dann schnell steigt. Aus der 
A lkalitat des Zuckers kann man nicht auf seine W iderstandsfahigkeit gegen mikrobielle 
Zers. schlieBen, auch nicht aus der Menge der Schimmelpilzkeime. N ur nach der Menge 
der Keime von gewissen Sehimmelpilzarten, ansebeinend yon Aspergillus glaucus, 
Penicillium crustacoum u. ihnen nahe yerwandten Arten, konnte man etwa den Grad 
der schadlichen Infektion beurteilen. (Listy Cukroyarnicke 4 6 .115; Ztschr. Zuckerind. 
6echoslovak. Rep. 52 [1927]. 177—92.) Ruhle.

H. T. S. Britton, Die Wichtigkeit der Wasserstoffionenkonzentration in  der Zucker- 
fabrikation. Zusammenfassende Erórterung der Bedeutung der p h  u. ihrer Best. in 
den yerschiedencn Stufen des Vorganges der Herst. (Ind. Chemist chem. Manufacturer
3 [1927]. 508—11.) R u h l e .

VI. StanSk und J. Vondrś,k, Ober die Besłimmung des idrklichen Gehalłes an 
Polarisationszucker in  der Riibe durcli iciisserige Digeslion und uber die durch das Yolumen 
der Marksubslanz rerursachten Fehler. Vff. haben bereits friiher (Ztschr. Zuckerind. 
ćcchosloyak. Rep. 51. 101; C. 1927. I. 1239) nachgewiesen, daB man bei den ublichen 
Digestionsverff. zu hohe W erte erhalt infolge falscher Annahmen iiber dic Yolmnen- 
gróBe der Marksubstanz u. des bei der Klarung m it bas. Pb-Acetat abgeschiedenen Nd. 
Da die Verss. indes zum Teil bestritten werden (vgl. S a i l l a r d ,  Suppl. Circ. hebd., 
Nr. 1978 vom 20/2. 1927), haben Vff. die endgiiltige Lsg. dieser Pragę angestrebt, u. 
dazu das Verf. des absol. wss. Auglaugens m it Eindampfen der Digestionsfl. im Vakuum 
ausgearbeitet; die Ausfiihrung w ird an H and einer Skizze der A pparatur genau be- 
sclirieben; die friiheren Ergebnisse (1. c.) werden bestatigt. Das Verf. selbst halten Vff. 
fur vollig zuverlassig. Sie haben dam it die ublichen Digestionsverff. yerglichen u. 
geben fiir das Kolben- u. fiir das Pipettenvcrf. Vorschriften zur einheitlichen Aus- 
fuhrung. Fiir die Zwecke der Betriebskontrolle empfehlen Vff. aussehliefllich das 
Halbnormalverf., fiir Massenriibenunterss. vor der Kampagnc u. fiir Sortcnycrss. das 
n. Pipettenyerf. Ais Mittel fiir eine groBe Anzahl von Unterss. verschiedener Ruben 
ergibt sich fiir das Yol. der Marksubstanz in  einer n. Menge Rubenbrei (26,00 g) ein 
W ert von 1,54 ccm u. fiir das Saftvol. in  derselben Menge 21,78 ccm. (Listy Cukro- 
yarnicke 46. 139; Ztschr. Zuckerind. óechoslovak. Rep. 52 [1927]. 165—74.) R u h l e .

J. J. Weiss, Polarisaiion von Melassen. Vf. bleibt ein A n h an g er des H e r l e s -  
sclien Klarm ittels, empfiehlt aber dic Berucksichtiguug der Ergebnisse der OFN ERschen 
Arbeit (Ztschr. Zuckerind. cechoslovak. Bep. 51. 539; C. 1927. I I . 1408). (Ztschr. 
Zuckerind. cechoslovak. Rep. 52 [1927]. 164.) R u h l e .

Chester A. Amiek, Die Kupferzahl der Glucose. Vf. pruft dio bisher ublichen 
Methoden zur Best. der Kupferzahl der Glucose u. kommt zum Ergebnis, daB hierbei 
stets mehr oder weniger ungenaue Resultate erzielt werden. Eigene, etwas modifizierto 
Verss. haben bisher ebenfalls noch keine eindeutige Bestimmungsmóglichkeit ergeben. 
(Journ. physical Chem. 31 [1927]. 1441—77. Cornell Univ.) B e r e n d .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Putterm ittel.
R. Legendre, Anwendung der Bestimmung der p;i zur Erhallung des Getreides 

und der Gelreideabfalle. Zuerst werden eingehend die durch zu groBe Feuchtigkeit 
u. zu hohen Sauregrad dem Getreide u. dessen Prodd. drohenden Gefahren besprochen. 
Die Zuckerbldgg,, welche bei einer pn von 5 ilir Maximum haben, werden durch geringen 
Zusatz alkal., ungiftiger Verbb., die auf die Keimbldg. u. die Q ualitat des Mehls keinen 
EinfluB haben, derart zuriickgedr&ngt, daB m it verhaltnismiiGig geringen Kosten 
ungeheure Mengen Getreide u. Futterm ittel haltbar gemacht werden konnen. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 185 [1927], 1156—58.) E n s z l i n .

Domenico Costa, Uber die Hersłellung ton Brot aus extrahierlem Sojabohnenmehl. 
Vf. untersucht die Eignung von in den Olfabriken ais Nebenprod. abfallendem, ex- 
trahierten Sojabohnenmehl u. dem nach dem Verf. von B e r c z e l l e r  vorbehandeltcn 
fiir das Brotbackcn. Es werden Analysen dieser Mehle gegeben, dann verschiedene 
Mischungen m it zu 75 bzw. 82% ausgemahlenem Getreidemehl hergestellt u. n. ge- 
backen. Nur bei einer maximalen Beimengung von 10% Bohnenmehl konnte noch 
ein zur Not genieBbares Brot erhalten werden, das schwerer u. dunkler ais das ge- 
wóhnliehe u. schwer yerdaulich war. (Annali Chim. appl. 17 [1927], 524—30.) B e r l .
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G. Cappelli, Verwendung des Woodschen Lichtes zur Auffindung von fremden, 
schadlichen Samen (Unlcraul) und mineralisćhm Fremdsubstanzen im  Oetreidemehl. 
In  den Kriegsjahren zeigten sich viele Erkrankungen u. Sapotoxinvergiftungen durch 
GenuB von m it giftigem U nkraut yermischtem Mehl. Da die bekannten Unters.- 
Verff. nach PEKAR, V oiG T , STOECKLIN zu umstandlicli waren, untersuclite Vf. die 
Unterscheidung bei Beleuchtung m it WoODschem Licht. Erfolge wurden nur m it 
der Wicke erzielt, da deren entschalte ICerne in fleischorangeroter Fluorescenz leuchten 
u. sich das Wickenmehl im Getreidemehl schon bei einer Beimischung von 2%  durch 
seine rótliche Fluorescenz von der blauvioletten des zweiten ablicbt. Von minerał. 
Beimengungen konnte nur Zinkoxyd auch durch sein rotlich-gelbes Leuchten schon 
von einem Geh. von 0,3°/o an festgestcllt werden. (Annali Chim. appl. 17 [1927]. 
513—-19. Florenz, M ilitar. Sanitatsschule.) B e r l it z e k .

M. Bornand, Die Bedeutung und der Nachweis des Streptococcus in  der Milch. 
Eine Refraktometerzahl unter 39, die Ggw. zahlreieher Leukocyten, Bakterien in 
Form von Diplokokken oder kurzeń Kettchen, die durch Aussaen in  Glucosebouillon 
lange K etten  liefern, begrunden den Verdacht auf Euterentziindung. Da die morpho- 
log., biolog. Eigg. u. selbst die Virulenz der Streptokokken nicht konstant sind, ist 
es unmóglich, eine Unterscheidung zwisehen pathogenen u. saprophyt. Streptokokken 
zu treffen. Alle Milch m it mehr ais n. Mengen Leukocyten oder Streptokokken einerlei 
welcher H erkunft is t aus gesundheitlichen Griinden sof o rt vom Verkehr auszuschlieBen. 
(Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 18 [1927]. 32G—32. Lausanne, Lab. du Seryice 
Sanitaire.) GROSZFELD.

Tapernoux, Naćlmeis von Wasserstoffsuperoxyd in  pasteurisierter Milch. Zu 
5 ccm pasteurisierter Milch werden 1 ccm frischer Speichel (ais Oxydaselieferant) 
u. 5 ccm wss. l° /0ig. Guajacollsg. gegeben. Nach dem Durchschutteln belaBt man die 
Mischung einige Minuten bei 40° im Wasserbad. Eine lachsrote Farbung zeigt dio 
Ggw. von H s0 2 an. (Compt. rend. Soc. Biologie 9 7  [1927]. 1161— 63.) W a d e h n .

Hans Kreis und Josef Studinger, Mitteilungen aus der Laboratoriumspraxis. 
Zur Herst. der Neusallsg. werden je 50 g Na-Salicylat u. Na-Citrat in 240 ccm W. 
gel. u. dazu 86 ccm Isobutylalkoliol gegeben. Das Gemiseh wird m it 375 ccm W. 
verd. u. m it 0,1 g Methylenblau gefiirbt. Die m it dieser Lsg. erzielten Ergebnisse 
werden m it den acidbutyrometr. verglichen u. noch soviel Isobutylalkohol zugesetzt, 
bis dio Ergebnisse nur noch um hochstens 0,05°/o voneinander abweichen. An Milch 
werden 9,2 ccm yerwendet. — Nachweis u. Best. von Vanille in  Branntwein-. Die 
B k. von E . N ic k e l  (1890) is t ais besonders eindeutig u. kennzeichnend an Stelle 
der Bk. von M o e rk  zu empfehlen. Nach folgender Vorschrift erhalt man weinrote 
Farbungen, die sich gut zur colorimetr. Best. eignen: 7 g HgCl2+  4,4 g K N 0 2 werden 
in  100 ccm W. gel., u. vom braunen Nd. abfiltriert. Zu 1 ccm der wss. Lsg. des nach 
dem Schwciz. Lebensmittelbuche beliandelten A therextrakts aus Branntwein setzt 
man 1 ccm Reagens u. erh itzt 15 Min. in sd. W .; 0,02 mg Vanillin in 1 ccm W. geben 
noch eine deutliche Rotfarbung. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 18 [1927], 
333—34. Basel-Stadt, Lab. des Kantoncliemikers.) GROSZFELD.

Northwestern Yeast Co., Chicago, Illinois, iibert. von: Charles B. Hill, Glencoe, 
und George L. Tintner, Chicago, Herstellung von Brot mittels feuchter Ilefe, die 
vor ihrer Verwendung nach der in  dem A. P. 1 643 011; C. 1928. I. 127 an- 
gegebenen Arbeitsweise yerarbeitet wird. (A. P. 1643  012 vom 26/10. 1925, ausg. 
20/9. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Gotthold Levy, Deutschland, Verhinderung des Abfallens von Tabalcasche. Zur 
Herst. von Zigarren oder Zigaretten zu yerwendender Tabak wird m it unyerbrenn- 
liehen Stoffen beladen oder gemischt, welche der beim Verrauchen gebildeten Tabak- 
asche H alt geben, z. B. m it aus Wasserglas gebildeter Si(OH)4, m it Glas- oder Metall- 
wolle oder -faden, welche auch zu Spiralen, Schrauben o. dgl. geformt sein konnen, 
yorzugsweise Gebilden, welche auf Druck leicht abbrechen. (F. P. 626 721 vom 
24/12. 1926, ausg. 17/9. 1927.) K u h l i n g .

XVn. Pette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Lazsló Auer, Die nicht fliissigen dispersen Systeme der fetten Ole. Vf. h a t fiir 

die Gel.-Bldg. der fetten Ole die Theorie der Gaskoagulation bewiesen, die ais Grundlage 
annimmt, daB die fetten Ole zweiphasige kolloidc Gebilde sind. Ameisensaure fallt
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namlich aus dem isokolloiden System der fetten Ole die diaperse Phase aus. In  der 
Reihe Holzol, Leinol, Sonnenblumenól, Mohnol, NuBol, 01ivenól u. Ricinusól enthalt 
das Holzol die gróBte, das Ricinusól die kleinste Menge disperser Phase. Die Firnisse 
enthalten groBere Mengen an disperser Rhasc ais die rohen Ole. Die durch Ameisen
saure gefallte, in  einer Emulsion vorhandene disperse Phase laBt sich am besten durch 
Zentrifugieren trenncn, da fraktioniertes Losen gefahrlich ist. (Farbcn-Ztg. 33 [1927]. 
682. Budapest.) B a r z .

S. Talanzew, Zur Frage der Hydrierung polymerisierter und oxydierter Ole. (Vgl.
S. 128.) Vf. findet esperimentell, daB durch Erhitzen auf 300° polymerisiertes Leinol eine 
mindestens um  x/s— 1/ 2 geringere Jodzahl u. dementsprechend kleineren H-Verbrauch 
bei dor Hydrierung hat, ais unbehandeltes. Dabei resulticrt ein tadellos weiBes u. 
hartes Hydrierungsprod. m it der J.-Z. 12 u. F . 63°. Vf. sieht in der iiblichen Hydrierung 
der Ole eine betrachtlicho H-Vergeudung, da nach seiner Auffassung der H im ersten 
Teil der Rk. rein meehan. w irkt. Durch Vorerhitzung des Óles unter Riihren m it einem 
indifferenten billigen Gas laBt sich ein groBer Teil des H  sparen. (Oel-Fett-Ind. [russ.: 
Maslob oino- Shiro wo j e Djelo] 1927. Nr. 8. 20—21. Nishni-Nowgorod.) Roll.

G. Brachman-Damier, Die Hydrierung ‘polymerisierter und oxydierter Ole. 
(Vgl. yorst. Ref.) Vf. widersprieht den Ansicliten von Talanzew u. fiihrt Yersuclis- 
ergebnisse an, die zeigen, daB selbst bei stundenlangem Erhitzen auf 200—240° m it 
u. okno Zusatz von Infusorienerdo Sonnenblumenol seine Jodzahl nieht im geringsten 
ycrandert u. daB sich ebensowenig die Menge des aufgenommenen H  anderte. Sollte 
wirklich eine Polymerisation u. dam it eine Verminderung der additionsfahigen Doppel
bindungen eintreten, so sind dio Polymerisate so instabil, daB boi Einw. von II  die 
Doppelbindungen alsbald wieder regeneriert werden. Ebensowenig ist eine Verminderung 
des H-Verbrauches boi der Hydrierung oxydierter Ole zu erwarten, sondern eher eine 
Erhohung wegen der notwendigen Red. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje 
Djelo] 1927. Nr. 8. 22—23. Moskau.) Roll.

B. Seheifele, Versuch zu einer einheitlichen Auffassung des Trockenwrganges 
der fetten Ole. Gegen dio Gaskoagulationstheorie von Auer. —  Das Trockenvermogen 
wird aus dem Yorhandcnsein von Kraftfeldern in  den Glyceridmolekiilen erklart, 
die (auf Grund thermochem. u. anderer Erwiigungen) ihren Sitz an  den Doppelbindungen 
der Fettsauren haben. Die Anzahl dieser Bindungen is t nun bcrechenbar aus der 
ąuantitatiYen Analyse der Ole. H iernach besitzt das Holzólmolekiil 9, das Leinolmolekiil 
7, das Mohnólmolckul 5 Anziehungszentren (im Mittel), hingegen beispielswoise Mandelól 
nur dereń 3. Infolgedessen starkę Kohasion der Holzólmolekiile, woraus dio lioho 
Viscositat von 40 Englergraden (20°) gegen 7 Englergrade bei Leinol, ferner der hohe n^, 
der nach Clausius-Mossotti ein MaB fiir die molekulare Raumerfiillung ist, sich 
erkliiren. Die trocknenden Ole enthalten also ein ,,inneres Gdgerilsi“. Durch Erhohung 
der Temp., Aufnahme Yon O u. andere (katalyt.) Einfliisse t r i t t  Yerfestigung dieses 
Geriistes (Filmbldg., Yerdickung) ein. MaBgebend iś t aber die S tab ilita t des prim ar 
vorhandenen Gelgeriistcs, daher geringere Mengen Yon O zur Bldg. des Holzólfilmes 
notig, scheinbar geringere Wrkg. Yon Sikkativen bei Holzol, groBere O-Aufnahme 
durch gekochtcs (also im  Geriist schon Yerstarktes), noch mehr durch Holzolstandol. 
Bei dem Geriist im schwacheren Leinol sind mehr O-Briicken notig, ehe Filmbldg. ein- 
tr itt ,  wozu noch die oxydativen Abbaurkk. kommen, die Gerustschwachung bedingen. 
DieserVorgang boherrschend beim Mohnol; daher noch stiirkere O-Einw. notig, anderer- 
seits Synarese, Stoffschwund u. Eriihsprungbldg. unausbleiblich. Die destruktiven 
OxydationsYorgiinge sind also sekundar in  dem Sinne, daB sie die Lcbensdauer des 
Films, nieht seine Bldg. an sich bestimmen. (Farben-Ztg. 33 [1927]. 739— 41.) Heller.

— , Kurze, zusammenfassende Betrachtung iiber den heutigen Stand der Bleicherde- 
Ęztralction. Dio Extraktion m it Bzn. ist Yorlaufig noch die einzig techn. Methode zur 
Entólung der Erden, wobei die Behandlung derselben in  der Raffinerie, ob man die 
Filterpressen m it Dampf oder L uft ausbliist, oder dieselben einfach abtropfen laBt, 
von groBer Bedeutung fiir die Q ualitat des extr. Óles ist. ExtraktionsgefaBe m it 
2000 kg In h a lt sind am geeignetsten. Dabei is t es gleichgiiltig, ob m an stehende oder 
liegende E strak teure Yerwendet, sofern dieselben ein gutes Riihrwerk haben. Die 
Benzinverluste betragen 1 —2°/0» der Olgeh. in  der extrahierten E rde is t 2—3% . (Seifen- 
sieder-Ztg. 54 [1927]. 945.) SCHWARZKOPF.

John P. Harris und Alexander B. Mc Kechnie, Neuzeitige Desodorierungs- 
methoden. In  den Ve,reinigten S taaten wird noch heute teilweise m it Sattdam pf, teil-
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weise zwar m it iiberhitztem Dampf, aber ohne Venvcndung des Yakuums gedampft 
(desodoriert). Die spaterhin eingefiihrte Methode, das Ol zweeks intensiverer Er- 
warmung durch d irekt belieizte Schlangen von u. nach dem Dampfer zirkulieren zu 
lassen, is t wegen der zahlreiclien Gefahrenmomente fast ganz aufgegeben. E tw a 1912 
tr a t  an ihre Stelle der genauer beschriebene u. durch Abbildungen erlauterte Merrill- 
prozep der indirekten Olbeheizung durch im  Dampfer liegende Schlangen, durch die 
auf die gewunschte Temp. erhitztes, besonders geeignetes Mineralól (Meprolen) zirku- 
liert. Kreisbewegung des Mineralols durch Umpumpen. — Vorzug vor dem Erwarmen 
m it iiberhitztem D am pf: in  erster Linie Zeitersparnis, da das zu dampfende Ol in 1/ 2 Stde. 
auf die zur Dest. der fliichtigen Duft- u. Geschmacksstoffe notige Temp. gebraeht wird. 
Kein Obęrdruck im  Heizmantel. — Auf die W ichtigkeit des Ausschlusses von O wird 
besonders hingewieseh. (Cotton Oil Press 11 [1927], Nr. 8. 27—30; Journ. Oil F a t 
Ind . 4  [1927]. 371—77. Parks-Cramer Company.) H e l l e r .

Rosalind U. Norris, Die Normung von Ol fiir  die Herstellung von Mayónnaise. 
E in  solches Ol muB vóllig blank, von siiBem D uft u. Gesehmack sein, darf nicht mehr 
ais 1/4%  Fremdole enthalten, soli in  der Farbę zwischen 35 Gelb -f- 7,6 R ot u . 35 Gelb -f- 
5,5 R ot (Lovibond) liegen, n icht mehr ais 0,1 %  freie Olsaure aufweisen, negative Kreis- 
probe zeigen u. fiinf Stdn. bei folgenden Tempp. blank bleiben: Winterbaumwollsaatól 
32° F ., Maisol 22—27° F., Sesamól 21—25° F . — Die Unters. vieler H underte von Proben 
zeigte, daB diesen Anforderungen fast durchweg bereits entsprochen wird. (Journ.
Oil F a t Ind. 4  [1927], 397—99.) H e l l e r .

L. ZakariaS, Uber gefulite Seifen. Die Seifenfiillmittel konnen eingeteilt werden 
in 1. Minderwcrtige (Kreidcpulver, Ton ctc.); 2. Gleichwertige (Gelatine, kaltgeruhrte 
Starkę etc.). Diese sind reversibel, d. h. sie konnen ihre urspriinglichen Eigg. wieder- 
holt erlangen. 3. Hochwertige (Gummiharzlsgg.); 4. Yeredelungsmittel (Alkohol, Bzn. 
etc.). Nach Ansieht des Vfs. is t es sta ttha ft, Seifen, welche gleichwertige Fullm ittel 
gut verarbeitct enthalten, ais ,,Kernseifen“ zu bezeichnen. — Die Unters. u. Beurteilung 
einer Seife solltc sich im Interesse der Verbraucher weniger auf dio chem. Kcnnzahlen 
erstrecken, ais auf die Feststellung der Absorptionskraft, der Waschwrkg., ob die H and 
oder die Wasche angegriffen wird usw., also eine physiolog., physikal.-ehem. Priifung. 
(Seifensieder-Ztg. 5 4  [1927]. 961—63.) SCHWARZKOPF.

Josef- Augustin, Neutralisalion der Seifen m it Eicinusolsulfonat. Zur End- 
neutralisation der Seifen eignet sich das Ricinusolsulfonat ganz besonders, da es auBer 
seiner gutcn Verteilbarkeit in  W. sebr leicht m it dem Alkali reagiert. Begiinstigt wird 
die Rk. durch erlióhte Temp. Das ricinusólsulfosaure Salz is t schwer aussalzbar, kalk- 
bestandig u. kaum hydrolysierbar. Deshalb kann dasselbe nur verwendet werden, 
wenn geringe Mengen Alkali abzustumpfen sind. Auch fiir die H erst. kaltgeriihrter 
Seifen is t es ungeeignet, da diese nach der Verseifung eine harte  M. darstellen. Dagegen 
liegt das Hauptanwendungsgebiet des Ricinusólsulfonates bei der H erst. der fl. Seifen, 
wo es bis zu */., des Fettansatzes verwendet werden kann. (Seifensieder-Ztg. 5 4  [1927]. 
963—64.) S c h w a r z k o p f .

— , Fliissige Seifen. Es wird die Verwendung der fliissigen Seifen eindringlichst 
cmpfohlen, die gegeniiber den festen Seifen viel hygien. sind. (Seifensieder-Ztg. 54 
[1927]. 944—45.) S c h w a r z k o p f .

M. Ost, tlber Seifentrocknung. Das Verf. von J o h a n  E r n s t  N y r o p  zur Trocknung 
mittels feinster Zerstaubung der fl. Seifenmasse is t eine Nachahmung m it techn. 
schlechterem Nutzeffekt deutscher, langst erprobter Erfindungen. (Allg. Ol- u . Fett- 
Ztg. 2 4  [1927], 611— 12.) H e l l e r .

— , Das Schwitzen der Seife. Die 3 Komponenten: Seife, Elektrolytlsg. u. Temp. 
suchen sich auf ein Gleichgewicht einzustellen, wobei die E lektrolytlsg. die veranderlicbe 
E inheit im Seifenkórper darstellt. Bei Beginn der E rstarrung besteht das System: 
Seifenlsg. in  elektrolythaltigem Dispersionsmittel (W.), eingeschlossen in  solvatisierter 
Seife. Bei geniigend tiefer Temp. sind die ausfallenden Seifenaggregate so groB u. 
zahlreich, daB sie sich beriihren u. vereinigen, wobei der Umschlag in  den entgegen- 
gesetzten Emulsionstyp ein tritt. In  diesem System umschlieBen die Tereinigten Seifen
aggregate die Seifenlsg. Durch fehlerhaftes Sieden bei starker A lkalitiit geht die 
Koagulierung von solvatisierter Seife um  so rascher u. starker, je konzentrierter die 
ubrigbleibende molekulardisperse Phase zu werden yerspricht. Yf. kom m t auf Grand 
seiner Ausfiihrungen zu dem SchluB, daB jede Seife bei geniigend tiefer Temp. schwitzen 
muB. (Seifensieder-Ztg. 54 [1927]. 943—44.) . S c h w a r z k o p f .
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— , Kuhlpressenbelrieb. Es wird von einem Betriebsvorfall berichtct, bei dem 
dio Seifenpresse durch mangelhafte Bedienung in  Zeitabstanden gefiillt wurde, u. 
wodurch die nachfolgende fl. Seife auf die bereits erstarrte zu liegen kam. Infolge 
der Kiihlwrkg. durch die K iihlplattcn entstand ein Hohlraum, der erst beim Nach- 
driieken der fl. Seife ausgefiillt wurde. Zwisehen diesen beiden Schiehten zeigte sieh 
dann beim Pressen der Seife eine RiBbldg. (Seifensieder-Ztg. 54 [1927]. 892.) S c h w a r z .

Josef Augustin, Stangen-JRasierseife und Rasierkrem. Vorteile u. Naehteile 
werden ausfiihrlich besprochen. (Dtsch. Parfumerieztg. 13 [1927]. 350—51.). E l l m e r  

Josef Augustin, Eigenschaften und Verwerlung von Naphlhenseifen und Naphthen• 
sauren. Der groBe Unterschied in den Verseifungszahlen der Naphthensauren erklart 
sieh aus der Yerschiedenheit der Molekulargewichte. Seifen aus Naphthensauren m it 
einem Mol.-Gew. von 150—250 schaumen schleclit, solche m it einem Mol.-Gew. von 
250—350 dagegen gut. F ur Wasehzwecke miissen dio Naphthensauren gebleicht u. 
desodorisiert werden. Sie kónnen in vielen Fallen das Olein ersetzen. Viel groBer ist 
die Verwendungsmóglichkeit der wasserunl. Salze der Naphthensauren, die in  Mischung 
m it Mineralolon ein gutes Konsistenzfett ergeben. E in vorziigliches Rostschutzmittcl 
ergeben sie, wenn sie in Terpentinol aufgelóst werden. Auch ais Sikkativc u. Impriignie- 
rungsmittel haben sieh die entsprechenden Metallsalze der Naphthensauren bestens 
bewahrt. (Seifensieder-Ztg. 54 [1927]. 899—900.) ScHWARZKOPF.

M. Dittmer, Bemerkungen zur Interpretation von Feltanalysen. Insbesondere 
bei der Best. von Schmutz u. W. i-i Olen u. Fetten  ist es wichtig, zwisehen dem Analysen- 
resultat u. dessen Auswertung zu unterscheiden u. ausdrueldich bei Angabe der Resul- 
ta te  auch die Ausfiihrungsmethode anzugeben, da oftmals das Atherlósliche manclier 
Ole Stoffe enthalt, die N ichtfette sind, wie z. B. das Lecithin im  Sojaol. (Seifensieder- 
Ztg. 54 [1927]. 889—90.) S c h w a r z k o p f .

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

V. Hottenroth, Hans Clemm. Wurdigung der Verdienstc des am 29.0ktober 
1927 yerstorbenen Direktors der Zellstoffabrik Waldhof. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 
913.) S ie b e r t ,

J. Karpiński, Hoclidruck und Abdampfterwerlung in  Zellstoff- und Papierfabriken.
I. Teil. Mit Riicksicht auf den wirtsehaftlichen Gesamtwirkungsgrad muB der Friscli- 
dampf derart ausgenutzt werden, daB sein K raftanteil móglichst hoch, sein Warme- 
anteil móglichst niedrig ist, d. h. der thermodynam. Wirkungsgrad der Heizungs- 
kraftmaschine muB móglichst hocli sein, die Expansion soli móglichst derart tiefgehend 
erfolgen, daB der Abdampf gerade noch das zulassige Minimum an nutzbarer Heiz- 
warme enthalt. W ird dies unterschritten, erfolgt also die Expansion des Arbeitsdampfes 
zu tiefgehend, so kann nicht nur die K raftausbeute wesentlich sinken, es muB auch 
Frischdampf zugesetzt werden. Die K raftausbeute ist im allgemeinen um so holier, 
je hóher die Dampftemp. ab Kesselhaus liegt. Fiir jeden Einzelfall ist eine genauc 
Durchbereclinung notwendig. (Papierfabrikant 25 [1927]. Verein d. Zellstoff- u. Papier- 
ehemiker u. Ingenieure. 716— 22. 730—33. Kalety, Poln.-Oberschlesien.) Su v e r n .

Carl B. Bjorkman, Eine neue Schnellmethode zur Bestimmung des AufscldufS- 
grades der Cellulose. Cellulose wird m it KMnO.,-Lsg. bestimmte Zeit behąndelt, dio 
Einw. wird durch Zusatz von FeSO.,-Lsg. unterbrochen u. die von der Cellulose in be- 
stimmter Zeit verbrauchte Menge KMnOj wird berechnet. Die Methode is t in  2—3 Min. 
ausftihrbar u. unabhangig vom Farbensinn. (Papierfabrikant 25 [1927], Vercin der 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 729—30. K arihaara, Finnl.) S u y e rn .

Antoine Borensztedt, Belgien, Undurchldssige und nicht oxydable Fdden, Haare 
usw. Die Faden werden unter Druck durch eine Lsg. von Celluloseacetat in  Aceton, 
Benzylalkohol u. Triacetin, dereń Geh. an CH3COOH etwa 50%  betragt u. dereń Ge- 
sam taciditat n icht 0,06% iiberschreitet u. die nach dem Filtrieren m it 10—20%  eines 
metali. Pigmentes behąndelt worden ist, geleitet, worauf sie durch eine Schieht hoher D. 
(wio Hg) u. schlieBlich durch ein Fallbad gefuhrt werden. (F. P. 630 045 vom 1/3.
1927, ausg. 22/11. 1927. Belg. Prior. 15/9. 1926.) K a u s c h .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entfelten von Rohwolle und 
anderen Texlilien  m ittels C3?clohexanon oder soinen Homologen. (F. P. 630 147 vom 
3/3. 1927, ausg. 23/11. 1927. D. Prior. 12/3. 1926.) K a u s c h .

Bergman Process Paper Mills Inc., New York, ubert. von: Sixten Ivar Jonsson, 
Brooklyn, New York, Farben von Papier usw. Ungoleimtes Papier, Pappe usw., das aus 
Fasern m it yerschieden starken Farbstoffabsorptionsvermógen hergestellt ist, wird 
m it einer gelatinosen Farbmasse bedruckt. Die Farbmasse wird durch eino glatte Walze 
gegen die Papieroberflache gepreBt, von der unteren Seite driickt eino elast. Walze gegen 
d ie g latte Walze. Dio Druckmischung besteht aus 104 Toilen W., 9 Teilen Kartoffel- 
starke u. 4 Teile NaOH, nach dem teilweisen Neutralisieren gibt man auf 10 Teilo 
dieser Mischung 1 Teil einer Lsg. eines organ. Farbstoffes, in 1  Teil Borax u. 10 Teilen 
W. zu. Man erhalt Ton- in -Tonfarbungon. (A. P. 1607 540 vom 6/8. 1924, ausg. 
16/11. 1926.) F r a n z .

Joseph Sec, iibert. von: JoSef Lecjaky, N e w Y o T k , V. St. A ., Verzieren von 
Gewebe, Papier, Leder oder anderen Oberflachen. Man bringt durch Aufspritzen durch 
Schablonen Figuren auf u. dann m it einer anderen Farbę Figuren, die die freigelassenen 
Stellen bedecken u. die zuerst hergestellten teilweise ubcrdecken. (A. P. 1650 079 
T om  13/5. 1924, ausg. 22/11. 1927.) F k a n z .

R. van Buggenhoudt und R.Homeyer, Briissel, Veredeln und Erschweren vcm 
Cćlhdosefaser. Man taucht Garnę oder Gowebc aus Cellulosefaser einige Min. in alkal. 
Lsg., die 85% KOH, 0,5%  Tannin, 5%  Essigsaure u. 3,5%  A. enthalt, dann geht 
man durch Luft u. wiederholt dio Behandlung; man ncutralisiert durch Behandeln 
m it einem Saurebade u. wascht schlieBlich. (E. P. 279137 vom 18/10, 1927, Auszug 
Teróff. 14/12. 1927. Prior. 18/10. 1926.) F r a n z .

Alfred S. Williams, Boston, Massachusetts und John T. Collins, Sandwich, 
iibert. von: Lester C. Ćonner, Malden, Massachusetts, V. St. A., Herstellung von 
plastisch-en Massen aus Sulfatcelluloseablauge. Man vermisclit die alkal. Lsg. der festen 
Bestandteile der Sulfatcelluloseablauge m it einem Aldehyd u. einem Phenol u. scheidet 
das gebildetc Kondcnsationsprod. durch Ansauern ab. Dio Sulfatcelluloseablauge 
wird angesauert, der gcwaschene u. getrocknete Nd. in NaOH gel. u. hierzu Kresol 
u. CH20  zugegeben; man erwarmt auf etwa 50° u. kiihlt nach Beendigung der Rk. u. 
neutralisiert m it N aH S04, nach dem Waschen wird getrocknet u. unter Druck geformt. 
(A. P. 1614 025 vom 14/8. 1924, ausg. 1 1 / 1 . 1927.) F r a n z .

Stabilimenti Chimicilndustriali, Italien, Herstellung von biegsamen, elastischen, 
undurchlassigen und gegen Sauren, Alkalien und Loswngsmittel widerstandsfahigen Massen. 
Man behandelt Zellstoff oder Baumwollabfalle m it einor schwachen Lsg. yon H 2S 0 4 u. 
H N 0 3 u . yerteilt .dann in  Phenol, hierzu gibt man eine Lsg. von CH20  u. N a2C03 u, 
erwarmt auf 90°, bis sich eine Pastę gebildet hat, die piast. Mischung wird geformt u. 
dann auf hóhere Tempp. erwarmt. (F. P. 629 644 vom 22/2. 1927, ausg. 14/11. 1927. 
I t .  Prior. 23/2. 1926.) F r a n z .

British Bead Printers, Ltd., London, und F. A. H. Heynert, Northampton, 
Verzieren von festen Gegenstanden. Man verwendet hierzu die fl. oder piast. Konden- 

sationsprodd. aus H am stoff u. CII20 , die durch folgendes Erhitzen gehartet werden. 
Man kann den Kondcnsationsprodd. vor dem Aufbringen Farbstoffe usw. zusetzen 
oder nach dcm Aufbringen, aber vor dem H arten, m it Glimmerflocken oder -pulyer, 
Metallpulyer, Perlstaub usw. bestreuen, Das Verf. eignet sich zum Verzicren von 
Gegenstanden aus Glas, Porzellan, Kautschuk, Metallen, Stein, Holz, Pappe, Celluloid 
usw. (E. P. 278 801 vom 13/7. 1926, ausg. 10/11. 1927.) F r a n z .

F. Thiel, Siidendc, A.Vacha und F. J. Goldschmidt, Berlin, Unzerbrechliches 
Glas. Man iiberzieht eine durchsichtige Celluloidschicht auf beiden Seiten m it einem 
durchsichtigen Lack u. yertcilt gleichzeitig kleine Glasteilchen gleichmaBig dariiber. 
(E. P. 279 031 vom 25/7.1927, Auszug yeroff. 7/12.1927. Prior. 12/10.1926.) F r a n z .

Erik C. Bayer, Dśinemark, Poróse isólierende. Korper. Man fuhrt eine Lsg. organ. 
Stoffe (Leim, Chromgelatine, Cascinat, Eiweifi usw.) durch Schlagcn in Schaum iiber, 
gegebenenfalls un ter Zusatz von Seifenlsgg., Saponin usw.) u. m ischt dam it Lsgg. yon 
Cu-NH3-Cellulose, Viscose usw. (F .P . 628 701 vom 8/2. 1927, ausg. 28/10. 1927. 
Dan. Prior. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Rheinisch-Westfalische Sprengstoff-Act.-Ges., Troisdorf, Bez. Koln, Her
stellung von Formstiicken aus Acetylcellulose. (D. R. P. 452 910 KI. 39a vom 7/5. 1919, 
ausg. 22/11. 1927. — C. 1921. IV. 533 [F . P. 520101].) F r a n z .
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Wolff & Co., Walsrode, Emil Czapek und Richard Weingand, Bomlitz, Ilei- 
stellung fihnartiger Bander aus Lósungcn von Viscose und ahnlichen Cellulośeverbindungen, 
Oelatineu. dgl. (D .R . P. 453 333 KI. 39b vom 16/10.1921, ausg. 6/12.1927. — C. 1937.
I. 1091 [F . P. 605728].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Viscosehunstseide. Dio Fiill- 
bader fur die Yiscoso werden m it N a2S 0 4 gesatt. u. enthalten einen hohen Prozentsatz 
an H 2S 04. Sie scheiden saures Trinatrium sulfat durch K rystallisation ab. (E. P.
278 716 vom 5/10. 1927, Auszug veróff. 30/11. 1927. Prior. 5/10. 1926.) K a u s c h . 

Courtaulds Ltd., London, und F .D . Lewis, Manchester, Kunstseide. Beim
Trockenverspinnen von Celluloseacetatlsgg. usw. wird die Lsg. an der Spinnduse u. 
die letztere umgobende Luft auf glcicher erhóliter Temp. gehalten, wodurch es móglich 
ist, den Clanz der erhaltenen Prod. zu regeln bzw. funkenspriibendo oder nicht funken- 
spriihende Faden zu crzeugen. (E. P. 278 814 vom 19/7. 1926, ausg. 10/11. 1927.) K a .

Courtaulds, Ltd., London, und C. F. Topham, Holbrook Lane, Coventry, Kunst- 
seide. Beim Trockenverspinnen wird auf dic Lsg. zwecks Bcginnen des Spinnyorgangs 
ein plótzlicher betrachtlicher Druck o. dgl. ausgeiibt. Diese Drucksteigerung iiber 
den n. Druck hinaus wird zweckmiiCig durch eine Hilfspumpe erzeugt, die zwischen 
der Spinnpumpe u. der Spinnduse eingeschaltet wird. (E .P .  278 881 vom 11/10.
1926, ausg . 10/11. 1927.) KAUSCH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Viscoseseide wird entscliwefelt 
durch Behandeln m it einer Ls:;. von kaust. Alkali oder einer ein Alkalisalz ent- 
lialtenden Lsg., die in li. oder k. W. hydrolyt. dissoziiert ist, behandelt. Geeignete Alkali- 
salze sind dic Salze der hóheren Fettsauren oder anderer Sauren, wie dio Sulforizinol- 
siiure, Seifen u. Carbonate. (E .P .279  437 vom 14/10. 1927, Auszug verdff. 14/12.
1927. Prior. 23/10. 1926.) K a u s c h .

Societe Chimique Des Usines Du Rhóne, Paris, Herstellung von Celluloseacetat.
Man laBt das Reaktionsgemiseh ununterbrochen durch ein schrag gelagertes drehbares 
Rohr m it einem im Vergleich zur Lange geringem Durchmesser gehen. Dio Temp. 
wird in  den einzelnen Zonen durch Berieseln m it k. oder li. W. geregelt. Der Durch
messer der Vorr. kann versehieden sein, so da!3 dio Durchgangsgeschwindigkeit des 
Reaktionsgemisches geregelt werden kann. Durch Anordncn yon durchbrochcnen 
Schoiben im Inneren des Rohres kann man das Reaktionsgemisch langere Zeit an- 
sammeln, ferner kónnen noch Riihrvorr. in  dcm Rolir angebracht werden. (E .P . 
274 814 vom 6/4. 1927, Auszug yeróff. 14/9. 1927. Prior. 26/7. 1926.) F r a n z .

Spicers Ltd. und H. J.H ands, London, Herstellung von Massen und Losungen 
von Celluloseestern und -athern. Ais Lósungsm. fur Celluloseester oder -iither verwendet 
m an Chlorsubstitutionsprodd. des Propans, dio mindestens 3 Atonie Cl im Mol. en t
halten, zweekmaBig in Mischung m it "anderen Lósungs- oder Plastizierungsmitteln. 
Zur Herst. eines Isolierlackes fiir D rahte lóśt m an Celluloseacetat in  einem Gemisch 
von Hepta-, Ilexa- oder Pentachlorpropan u. Aceton u. hóheren Chlorathanen. Eino 
Lsg. von hydrolysicrtem Celluloseacetat in  einem der genannten ChJorpropane, hóheren 
Alkoholen u. Aceton dient zur H erst. von diinnen Schichten. (E .P . 279 139 vom 
21/4. 1926, ausg. 17/11. 1927. F. P. 625 165 vom 26/11. 1926, ausg. 4/8. 1927. E. Prior. 
21/4. 1926.) F r a n z . .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Vorrichlung zur Herstellung 
von Filmen. Die Oberflache der Unterlage besteht asu einem Celluloseester, der ver- 
seift oder denitriert worden ist; die aus regenerierter Cellulose bestehende Unterlago 
wird von den Lósungsmm. der Celluloseester oder -ather n icht gequollcn oder gel. (E .P .
279 047 vom 8/9. 1927, Auszug yeróff. 7/12. 1927. D. Prior. 16/10. 1926.) F r a n z .

Richard Mayerhofer-Hóllingen, Tschechoslowakisclie Republik, Herstellung von
Isoliermitteln. Man yermischt zerkleinerte Korkabfiille m it einem organ. Bindemittel, 
wio Leim, Melasse, Albumin, B lut usw. form t feucht u. erhitzt so hoch, bis das Binde
m ittel yerkohlt ist. Das Prod. eignet sich zum Isolieren von Wasser- u. Dampfróhren. 
(F. P. 629 523 yom 21/2. 1927, ausg. 12/11. 1927.) F r a n z .

John Richardson Craig, London und Percival James Packman, London, 
ubert. von: Fredrick John Turner und John Edward Ernest Starek, Elstree, 
England, Biegsame Schallplatten fiir Sprecbnasckinen. Dunne Schichten von porósen 
aufsaugefahigem Papier werden n ń t einer Lsg. von Celluloseacetat in  fliichtigen Lósungs
mm. iiberzogen; die Schichten werden dann etwa 10 Min. getrocknet, bis ein erheblicher 
Teil des Lósungsm. yerdunste t ist, hierauf werden soyiel Schichten ubereinander
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gelegt, bis die gewiinschte Dicko crreicht ist, dann wird gepreBt. (A. P. 1614 413 
Tom 7/6. 1924, ausg. 11/1. 1927. E. Prior. 19/6. 1923.) F r a n z .

Robert Quait jr., Brooklyn, und Jacob M. Ebrlich, New York, Schallplatten 
fiir Sprechmaschinen. Der Kern der aus Pappe bestehenden Schallplatte wird m it 
einem porcnfullenden Stoff, Casein, uberzogen, hierauf bringt man eine diinne Seliicht 
einer in der Warnie piast, werdenden Nitrocellulosemischung, dann eine weniger piast, 
werdende Nitrocellulosemasse auf; hierauf wird gepreBt. (A. P. 1621749 vom 8/ 2.
1924, ausg. 22/3. 1927.) F r a n z .

Central Commercial Co., Illinois, iibert. von: Frederick W. Stone, Montreal, 
Quebec, Canada, Schallplatten fiir  Sprechmaschinen. Ais Fiillstoff yerwendet man sehr 
fein pulverisierten Schiefer, der m it Scliellack u. einem Farbstoff vermischt wird. (A. P.
1623 285 vom 31/3. 1923, ausg. 5/4. 1927.) F r a n z .

Paul Balke und Gustav LeysieJfer, Troisdorf, Deutsehland, Schallplatten fiir  
Sprechmaschinm. Man yerwendet eine Mischung aus Cellulosenitrat, eine grófiere 
Menge Fullm ittel u. eine Mengo Gelatinierungsmittcl, die groBer is t ais zur Gelatinierung 
der Nitrocellulose erforderlich ist. Man vermischt z. B. 35 kg Cellulosenitrat, 42 kg 
Cellulose, 5 kg schwarzo Erdfarbe, 18 kg eines Gelatinierungsmittels, wie Methyl- oder 
Athylharństoff. (A. P. 1627 227 vom 1/12. 1920, ausg. 3/5. 1927. D. Prior. 13/2. 
1920.) F r a n z .

Charles Bancarel, Seine, Frankreich, Herstellung von Schallplatten. Man uberzieht 
die P la tten  auf beiden Seiten m it Celluloseesterlacken, Bakelite, Casein, Yiscose u. 
preBt nach dem Trocknen. (F. P. 627 209 vom 18/10. 1926, ausg. 29/9. 1927.) F r a n z .

J. Talbot, London, Die Beibung fórdernde Mittel. M atten, Deeken usw. werden, 
um sio vor dem Herabgleiten von polierten Flaehen zu sehiitzen, m it einer Mischung 
von W., K leistcr oder Kleber oder Gelatine u. einer hygroskop. Substanz (Glycerin, 
KC1), Latex u. CH20  bestrichen. (E. P. 278 785 vom 6/7. 1926, ausg. 10/11. 1927.) K a.

Muller & Mann, Deutsehland, Herstellung von gefarbten Massen aus Blut. Man 
vermischt das getrockneto oder leicht angefeuchtete B lut m it einem weiBen anorgan. 
Farbkorper, wie gebranntem Kalk, ZinkweiB, B aryt, Antim onosyd u. preBt warm; 
das so erhalteno Prod. absorbiert Farbstoffe aus ihren Lsgg. Die vom Eisenhydrat 
herriilirende, schwach gclbo Farbung kann durch Behandeln m it Sauren en tfem t 
werden. Man kann das getrockneto B lut auch m it Farbpigm enten oder anderen in  W. 
unl. Farbstoffen vermischen. (F. P. 628419 vom 3/2.1927, ausg. 24/1011927.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Hans LÓfJler, Hugo Strache f . Nachruf auf den am 4/9. 1927 verstorbenen Leiter 

des In stitu ts  fiir Technologie der Brennstoffe an der Techn. Hochschule Wien. (Chem.- 
Ztg. 51 [1927], 933. Wien.) J u n g .

I. Blum, Uber die ralionellc Ausnutzung der rumanischen Lignite. H . Mitt. Unter- 
suchung iiber die Halbkotobrikettierung. (I. vgl. C. 1926. H . 2647.) Halbkolcs aus 
rum an. Ligniten laBt sich unter Zusatz von Pech aus. dem Ligniturteer oder Petroleum- 
destillaten ais Bindem ittcl zu brauchbaren Briketts verpressen. (Bulet. Chim. pura
aplicata, Bukarest 29 [1927]. 3— 13.) BÓRNSTEIN.

Ch. Berthelot, Die Hochteniperat-urverkohung der Steinkohle. Ihre technische Ent- 
wicklung. (Rev. Mćtallurgie 24 [1927]. 557—72.) BÓRNSTEIN.

Aladin, Neuere Patentliteratur iiber Verfahren zur Herstellung tuasserloslicher Ole 
und Emulsionen. (Allg. Ol- u .  Fett-Z tg. 2 4  [1927]. 637—39. 651—54. 667—70.) B a r z .

Ch. Berthelot, Zusammensetzung und chemische Ausnutzung der Kohle. (Buli. Soc. 
E ncour. In d . N ationale  126 [1927]. 485—511.) BÓRNSTEIN.

Leopoldo A. Faustino, Bemerkungen iiber Cebukohlen. Techn. Analysen einiger 
Kohlensorten philippin. Herkunft. (Philippine Journ. Science 33 [1927]. 375—79. 
Manila, Bureau of Science, Division of Geology and Mines.) BÓRNSTEIN.

R. Kattwinkel, Untersuchungen iiber Cannel- und Pseudocannelkohle. Dio 
genaue Vergleichung einer Cannelkohle m it einer Pseudocannelkohle in  ihrem  gesamten 
Verh. fiihrt Vf. dazu, die letztere ais ein Mittelding zwischen Mattkohle u. Glanzkohle 
zu bewerten. (Brennstoff-Chem. 8 [1927]. 375— 76. Gelsenkirchen.) BÓRNSTEIN.

P. Kukuk, Vorkommen von brauner Kohle im  westfalischen Carbon. Eine braun- 
kohlenartig erscheinendo Kohle aus zwei verschiedenen Horizonten des westfal. 
Carbons, der Fettkohle u. der Gaskohle, is t tro tz brauner Farbę u. braunen Strichs 
echte Steinkohle, dio eine eine typ. Kannelkohle, dic andere das Aufbereitungsprod.
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einer Humuskohle. E in hoher Geh. von primiir m it der Kohle eingelagertem Fe20 3 
ist Ursache der braunen Farbung. (Gliickauf 63 [1927]. 1705-—09. Bochum, 
Berlin.) B o r n s t e i n .

Hans Tropsch, Unsere. heutigen Kennlnisse iiber den Humusanteil und die Bilumina  
der Kdhlen. (Brennstoff-Chem. 8 [1927]. 369—74. Kaiser W ilhelm-Inst. fiir Kohlen- 
forschung, Miilheim-Ruhr.) B o r n s t e i n .

R. V. Włieeler, Die Chemie der Kohle. Zusammenstellung der in  den zahlreichen 
friiheren Arbeiten des Vf. enthaltenen Ergebnisse iiber die chem. N atur der Steinkohlen 
u. ihrer naheren Bestandteile; liiBt sich in  kurzem Auszuge nicht wiedergeben. (Fuel 6 
[1927]. 506—11.) B o r n s t e in .

D. J. W. Kreulen, fJber die Selbstentziindlichkeit von Steinkohlen. I II . (II. vgl. 
C. 1927. II . 2527.) Vf. gibt einen verbesserten App. fiir die friiher beschriebene Methode 
der Erhitzung gepulverter Kohlenproben an der Luft an. Es besteht eine gesetzmiiBige 
RcgelmaBigkeit bzgl. der Oxydationsfiihigkeit verschiedener Kohlensorten; sie ist eine 
Funktion der Koksausbeute, bezogen auf Reinkolile. Die gleiche RegelmaBigkeit gilt

, Huminsaure, bezogen auf Reinkohle _  ,fu r das Verhaltms —-— r— , _  . .—rT- . Bedeutsam istFluchtige Bestandteile, bezogen auf Reinkohle
ferner die Feststellung, daB es Kohlen gibt, die trotz genąu gleichen Gehalts an fliiclitigen
Bcstandtcilen verschiedene Oxydationsfahigkeit besitzen. So ergaben Proben aus
direkt iibereinanderliegenden Flózen, namlich einer Plesseykohle m it 37,2% u. einer
Yardkohle m it 37,3% fliichtiger Bestandteile bei der oxydativen Behandlung 159 mg
resp. 57 mg Huminsauren, bezogen auf je 1 g Reinkohle. Entsprechend war auch
ihre Selbstentziindlichkeit verschieden, indem die Schnittpunkte der Lufttemp.- u. d.
Kohlentemp.-Kurven bei 115° resp. 162° lagen. Danach steht die Selbstentziindlichkeit
der Kohlen in  funktionellem Zusammenhange m it dem erzielbaren Grade der Humin-
saurebldg. N icht aber luingt sie m it Differenzen im Heizwert zusammen, der z. B. fiir
die erwahnten zwei Kohlensorten 8375 resp. 8346 W.-E. betrug. Somit is t die Oxy-
dationsfahigkeit einer Kohlenprobe, gemessen durch die Menge unter ganz bestimmten
Bedingungen gebildeter Huminsauren, ein MaB fiir dio Neigung zur Solbstentziindung.
(Brennstoff-Chem. 8 [1927], 340—43. Rotterdam , Laboratorium fiir Brennstoffe.
„Gliickauf"). B o r n s t e i n .

K. Rurnmeł, Wdrmetechnische Bewertung und Uberwacliung von Kokereien. 
Durch Diskussion der Warmebilanzen des Verkokungsvorganges wird festgestellt, 
daB bei Lieferung von Koksofen nicht der Warmebcdarf je kg der cingesetzten Kohle, 
auch nicht die Garungszeit gewahrleistet werden kann. Es empfiehlt sich, Garantie- 
bedingungen fiir die Durchsetzung móglichst groBer Heizgasmengen, fiir die gleich- 
maBige Abgarung des Kokskuchens,die Anzahl qm Heizflache je  cbm gefiillten Kammer- 
inhalts oder den Bctrag der durch die Heizwande gehenden Wiirme aufzustellen. 
(Gliickauf 63 [1927]. 1809—17. Dusseldorf, Berlin, KokereiausschuB.) B o r n s t e i n .

S. Ruhemann und I. Herzenberg, Untersuchwngen iiber Grudekoks. H. Eisner, 
Uber den E influfi der 'physikalischen Faktoren bei der Verschwelung und der Kolile- 
beslandteile au f die Beschaffcnheit des Grudekokses. Dio Unters. bezieht sich unter 
Verwendung verschiedener Braunkohlensorten auf den EinfluB der Schweltcmp. 
u. der KorngróBe der Schwelkohle auf die chem. Zus. des Schwelkokses, den EinfluB 
der physikal. Faktoren der Verschwelung — KorngróBe, Schweltemp., Schweldauer — 
auf Heizwert, Koksausbeute, Zerreibliehkeit der Koksę sowie auf ihre Rk.-Fahigkeit 
gegen C 02 u. Luft, die Entgasung der Schwelkokse bei versehiedenen Tempp., sowie 
den EinfluB der aus der Rohkohle durch Lósungsmm. extrahierbaren Bestandteile 
auf die Beschaffenheit des Grudekokses. (Braunkohle 26 [1927]. 593—603. 625 
bis 634.) B o r n s t e in .

J. W. Cobb, Die Nutzbarmachung unserer Kohlenvorrate. Die Veredelung der 
Kohle durch Verkokung fiihrt sie in  zwei rauchlose Brennstoffe, Koks u. Gas iiber, 
deren Verbrennung therm . giinstiger yerlauft ais die der urspriinglichen Kohle. Oko- 
nom. dagegen ist diese insofern ein Vorteil, ais ihre Yerbrennung rascher vor sich gelit 
u. daher eine bessere Ausnutzung der A pparatur in  der Zeiteinheit erlaubt. Gewisse 
anorgan. Zusatze bei der Yerkokung geben ein mehr feinkórniges, festeres u. homo- 
generes Materiał, das im Generator m it W.-Dampf u. C02 loichter reagiert u. mehr 
u. C02-armeres Gas liefert. Diese Wrkg. wird dureh 5%ig. Zusatz von CaO, Fe20 3 
u. Na2C 03, nicht aber von SiO, u. A120 3 erreicht. (Fuel 6 [1927]. 512—15.) BoRNST.
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Hans Tropsch, Die Gleich^ewichtsbedingungen bei der Bildung von Kohlenwasser- 
stoffen und Alkoholen aus Wassergas. Bemorkungen zu D. F. S m ith s  Unters. (Ind. 
engin. Chem. 19. 801; O. 1927. I I . 1522) iiber den Gegenstand. (Brennstoff-Chem. 8 
[1927]. 376. Kaiser W ilhelm-Inst. fiir Kohlenforschung, Miilheim-Ruhr.) BÓRNSTEIN.

W. Hoffmann, Die Braunkohlenlager der Vereinigten Staaten von Nordamerika 
und der Stand ihrer Ausnutzung. Die Vereinigten Staaten bcsitzen in Nord- u. Siid- 
D akota u. M ontana im Norden u. in Tesas im Siiden groCe, aber wegen ihrer Gering- 
wertigkeit noch nicht ausgebeutete Braunkohlenlager. Das Bureau of Mines berichtet 
iiber eingehende Verss., wirtschaftlich giinstigc Verwertungsmethoden zu finden, 
u. empfiehlt besonders den Weg der Verschwelung, fiir die besondere Ofen yorgeschlagen 
werden. (Braunkohle 26 [1927]. 729—33. 760—66. Halle [Saale].) BoRNSTEiN.

Walter Fuchs, iiber die Unterscheidung von Braunkohle und Steinkohle. Vf. 
fuBt auf dem Satze, daB die Braunkohlen im wesentlichen das Stadium der Humin- 
sauren, die Steinkohlen im wesentlichen das der Huminc darstellen u. formuliert die 
Aufgabe, beide yoneinander zu unterscheiden, dahin, in einer gegebenen Kohlenprobe 
etwa Yorhandene Huminsauren zu bestimmen. Das wird auf die Beobachtung gegriindet, 
daB Huminsaure aus einer Lsg. von Ca-Acetat Essigsaure in  Freiheit sctzt u. daB dio 
H um ate Perm utitcharakter haben. Zur Ausfuhrung wird: A eine abgewogene Kohlen
probe m it einer Ca-Acetatlsg. bekannten Gelialts geschuttclt, wobei sich folgende Vor- 
gange abspielen sollen:

1. 2 Hum. H  -f- Ca(C2H 30 2)2 =  Ca(Hum.), -|- 2 C2H.,0„
2. 2 Hum. Na +  Ca(C2H 30 2)2 =  Ca(Hum .')2 +  2 C2H 3Ó2Na

Die Best. der freien Essigsaure im F iltra t der Ausschiittelung gibt die freie Humin
saure, die der Verminderung des Ca-Gehalts in  der Lsg. die ais Salz yorhandene, aber 
nicht an Ca gebunden gewesene Huminsaure an. — B durch Schiitteln einer zweiten 
abgewogenen Kohlenprobe m it einer Na-Acetatlsg. bekannten Gehalts die Umsetzung

3. Ca(Hum .)2 +  2 C2H 30„Na =  2Hum. Na +  Ca(C2H ?0 2)2 
erzielt u. durch Ca-Best. in  der Lsg. das Ca-Humat der Kohle erm ittelt. — Auf diese 
Weise wurden in  der Trockensubstanz der Braunkohlen mindestens 60%  freie oder 
gebundene Huminsauren gefunden, in Steinkohlen insgesamt weniger ais 5% . (Brenn
stoff-Chem. 8 [1927], 337—40. Miilheim-Ruhr, Kaiser W ilhelm-Inst. fur Kohlen
forschung.) B o r n s t e in .

W. Hentze, Beitrage zur Kliirung der Frage nach der verschiede.nen Briketlierfdhig- 
keit von Braunkohle. Aus Proben von 16 verschiedenen Braunkohlensorten wurde 
das Bitumen durch Extraktion  m it Bzl.-Methylalkohol-Gemisch (9 :1 ) erst bei gewohn- 
lichem Druck, dann im Autoklaven bei 50 a t u. 250°, danach die Huminsauren durch 
Kochen m it 5%ig. N a2C 03- oder 5% ig. NaOH-Lsg. u. Zentrifugieren entfernt; dann 
wurden dio so verschieden behandelten Massen unter gleiehen Bedingungen wie die 
Rohkohlen zu Briketts geprcBt u. auf Biegungsfestigkeit gepriift. Diese war bei 
einigen der unter at-Druck entbitum inierten Kohlen verringert, bei anderen erhoht, 
bei den im Autoklayen behandelten durehgehends yerringert. Auch die Entfernung 
der Huminsauren yerminderto die Festigkeit. —  Durch eingelegte Papierblattclien 
bei der Brikettpressung u. das verschiedenc Verli. k. u. h . gepreBter Briketts im W 
lieB sich naehweisen, daB das Bitumen in der Brikettpresse n icht schmilzt, aber piast, 
wird. — Durch Verhinderung der Ausdehnung gleich nach der Pressung wird den 
Briketts eine besonders groBe Festigkeit gegeben. — Dio yom Vf. ais erstem dar- 
gestellten Diinnschliffe aus Braunkohlen geben willkommene Einblicke in  die innere 
Struktur. — Den groBten EinfluB auf die Brikettierfahigkeit einer Kohle h a t ihre 
P lastizitat, die eine Folgę des — vom Torf iiber die Braunkohle zur Steinkohle schritt- 
weise abnehmenden — kolloidalen Zustandes ist. (Braunkohle 26 [1927]. 749—60. 
782—94.) B o r n s t e i n .

R. von Waltlier und W. Bielenberg, Uber die Selbstentzundung von Braunkohlen, 
Braunkohlenbriketts und Braunkohlenhalbkoks. K rit. Betrachtung der bisher ver- 
dffentliehten Unterss. iiber diese Frage. — Braunkohlenhalbkoks besitzt eine sehr 
stark ausgepragte Selbstentziindlichkeit, die zum groBten Teile auf die Oxydations- 
fahigkeit des organ. Materials zuriickzufuhren is t u. durch hohere Erhitzung, auf 
etwa 900°, sich stark  yermindern laBt. In  manchen Fallen ist auch fein yerteiltes 
Eisensulfid der Trager der Selbstentziindlichkeit. (Braunkohle 26 [1927]. 825—29. 
853— 56. Freiberg i. Sa., Chem. Abteilg. des Braunkohlcn-Forsch.-Inst.) BóRNSTEIK.

Hans Reichard, Veredlung von Braunkohlenteerólen durch Uberleilen ihrer Ddmpfe 
und dereń Mischung mit Acetylen iiber aktive Kohle. Rohes Braunkohlensehwelbenzin

X . 1. 51



7 7 4 H X1X. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 1 9 2 8 .  I .

vcrlicrt, wenn cs zugleioh m it C2H 2 iiber akt. Kohle geleitet wird, die auf 750° erhitzt 
ist, seinen unangenehmen Gerueh. Der S-Geh. wird n ieht verringert. Daneben 
entstehen S-haltige Gase von widerliehem Gerueh. (Braunkohle 26 [1927]. 780—82. 
Berlin, Techn. Hochsch.) BÓRNSTEIN.

G. Stadników und Anna Weizmann, Beitrag zur Kenntnis des Teeres aus 
russischem Olschiefer. Vff. destillierten Olschiefer von Kaschper (Wołga) in  der F is  CHE R- 
schen Drehtrommel, isolierten aus dem Teer eine m it W.-Dampf fliichtige Fraktion 
von Leichtólen u. untcrsuchten die bis 250° siedenden Teile derselben auf Thiophen- 
deriw , Zur Beseitigung des tmangenehmen Geruehs der sauren S-Verbb. behandelten 
sie die leichten Destillate m it 3%  Formalin u. 3° /0 Naphthasulfosaure ( , , P e t r o w “ - 
scher K ontakt); die Acetylierung der gereinigten Einzelfraktionen yollzog sich yorteil- 
haft unter Vcrwendung von Acetylchlorid in Ggw. von SnCl.j. Durch fraktionierte 
Dest. der Ketone, sowie die Oberfiihrung dieser in  Semicarbazone u. p-Nitrophenyl- 
hydrazone wurden je zwei Dimethyl- (oder Atliyl-) u. zwei Propyl- (oder isomerc) 
Thiopheno festgestellt. Dic Acetylyerbb. des Propylthiophens sind isomer m it denen 
der von SCHEIBLER beschriebenen n- u. iso-Propylthiophene. Die Konstanten der 
Verbb. sind:

Acetylverb. des Dimethylthiophens aus Fraktion 140—160° (760 mm). 
Semiearbazon — ->■ Keton Kp. 115—118° — ->- p-Nitroplienylliydrazon
F. 199—200° (18 mm) F. 158°
Semiearbazon — y  Keton Kp. 103—105° — >- p -Nitrophenylliydrazon
F. 192—193° (11 mm) F. 155°

Aeetylyerb. des Propylthiophens aus Fraktion 160—190° (760 mm) 
Semiearbazon — y  Keton Kp. 129—131° — y  p-Nitrophenylhydrazon

F. 177° (17 mm) F. 135—136°
Semiearbazon — y  Keton (nieht dest.) — y  p-Nitroplienylliydrazon

F. 166° F. 127—128°
(Brennstoff-Chem. 8 [1927]. 343—45. Moskau, Karpow-Inst. fur Chemie.) B5RNST.

A. Erdely und L. Ałmasi, tfber die Behandlung von Grackbenzin und Urteer- 
benzin mit Schwefelsaure und fliissiger schwefliger Siiure. Vff. untersuchten die Einw. von 
S 04H 2 auf ein Erdól-Crack-Bzn., ein Braunkohlenteer-Crack-Bzn, u. ein Braunkohlen- 
Urtcer-Bzn. u. erhielten eine mcfibarc Bk. erst bei einer Mindest-Konz. der S O JL  
yon 40°/0. Dieselbe w irkt n ieht nur losend auf die angreifbaren Bestandteile, sondern 
polymerisiert einen betrachtlichen Teil yon ihnen, der dann selbst durch 100%ig. 
Siiure n ieht aus dem Bzn. entfcrnt werden kann. Durch fl. S 0 2 konnte eine Trennung 
der ungesatt. u. aromat. KW-stoffe von den gesatt. n ieht erreicht werden; aber es ent- 
standen wasserklare Raffinate, die spezif. leichter u. iirmer an ungesatt. u. aromat. 
KW-stoffen waren, ais das Rohbzn., neben schwerercn Extrakten , in denen sich dieso 
Verbb. angereichert hatten. (Brennstoff-Chem. 8 [1927]. 358—60. Budapest, Chemisch- 
technisches In stitu t der Technisclien Hochschule.) B o r n s t e in .

Walter ObSt, Panmex-Bitumen: Das oxydierte Mexiko-Asphalt-Bitumen „Pan- 
mcx“ wird durch die sachgemaBe A rt der Aufarbeitung aus mexikan. Ebanorohol ais 
in jeder Beziehung hochstehendes Asphaltbitumen gewonnen, das sich im  Schmelz- 
pim kt dank eines konstanten Scliwefelgeh. u. Abwesenheit von Paraffin bis zum Gilso- 
nitecharakter steigern liŁ13t u. fiir die Fabrikation hochstehender Asphaltlacke u. elast. 
Isolierlacke sehr geeignet ist. Diese besitzen eine auBerordentliche Unempfindlichkeit 
gegen Luft u. Licht bei lióchstcr Glanzwrkg. Einige Konstanten fiir die in der Lack- 
industrie bekannten Spczialmarken ,,Panmex“ Nr. 11, 12 u. 14 sind angegeben. Auch in 
derKunststoff- u.Isoliermaterialienindustrie yerdient ,,Panmex“ weitgehendeBeachtung. 
(Allg. O l-u . Fett-Ztg. 24 [1927], G70—71. Asphalt-Teerind. Ztg. 28. 19—20.) B a r z .

Rene Gieres, „Arcit“, ein wues Materiał zum Bau und zur Erliallung von Land- 
slraPen. ,,Arcit“  (erfunden yon B a u m e , C i ia m b ig e  u . B o u t i e r ) ist ein konz. Prod., 
bestehend aus minderwertigen Tceren, Bindemittel, Mitteln zur Beseitigung der 
Spródigkeit bei tiefen Tempp. u. Emulsionsmittel; ausgezeichnet durch Billigkeit u. 
einfache Anwendung. (La N aturę 1927. 459—60.) R. K. Mu l l e r .

A. J. Broughall, Einige moderne Verfahren zur Wiedergewinnung von Schmieról. 
Beschreibung der App. u. F ilter der Industrial W aste Eliminators L td., Super-Centri- 
fugal-Engineers Ltd., Alfa-Laval Co., L td., u. Stream-Line-Filter Co., L td., zur Reinigung 
gcbrauchter Schmieróle. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. 1096—99. 1112 bis 
1117.) J u n g .

A. Bresser, Moderne Holzimpragniermigsmetlioden. Es werden die Methoden m it
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Carbolineum, Schwefel u. Paraffin besproclien. (Korrosion u. Metallschutz 3 [1927], 
249—50. Berlin.) W i l k e .

Jean Soulie, Die Holzkohle ais Brennstoff der schweren Gewićhte. Ilire Herslellung 
in  fahrbaren Ofen, die Nebenprodukte. Vf. schlśigt vor, schwere Motorfalirzeuge m it 
Gencratorgas ans Holzkohle zu bctreiben. (Buli. Soe. Encour. Ind. Nationalo 126 
[1927]. 618—23.) B o r n s t e i n .

Peter Klason und H j. Mellquist, Untersuchung der in  schicedischem Naddholz- 
leer enthaltenen Phenole. 30 kg Teer wurde in  kleineren Portionen bei 30 mm destilliert. 
Die beiden ersten Fraktionen waren lichtgelb u. dunnfliissig, die letzte braun u. dick- 
fliissig. Jede der 3 Fraktionen wurde m it 10%ig. KOH geschiittelt, die E xtrak te 
angesauert u. die ausfallenden Ole m it SO,,(CH3)2 methyliert, dann durch Verseifen 
die Fettsauren von den m ethylierten Phenolen getrennt u. letztere bis zu moglichst 
lconstanten Kpp. fraktioniert. Die erste Fraktion (177— 179°) gab bei der Oxydation 
m it MnOjK ein Gemisch von Oxybenzoesiiuren, das frei von Salicylsiiure war. Aus der 
F raktion  197—200° lieB sich Nitroguajakol gewinnen, aus der nachsten (205— 210°) 
Nitrokreosol, ebenso aus zwei um 227° u. 232—235° siedenden. A usFraktion 240—245° 
entstand durch Oxydation Protocateclmsaure u. durch Nitrieren ein Prod., dessen Ana- 
lyse auf ein nitriertes, dimethyliertes Dioxyathylbenzol stimmende Zalilen gab; dio 
Oxydation der F raktion 257—260° fiihrte zu Protocatechusaure neben Essigsaure, 
was die Anwensenheit einer C3H 7-Seitenkette yermuten laBt. In  hóheren Fraktionen 
war bei der Oxydation der Geruch nach Buttersaure zu beobachten. Andere der 
methylierten u. nitriertcn Phenole wurden diazotiert u. gaben m it /J-Naphthol F arb 
stoffe, dio Wolle gelb bis gelbrot fiirbten. — Nacligewiesen wurden also: p- u. m-Kresol, 
Guajacol, Kreosol, Athylguajacol u. Propylguajacol oder iso-Eugenol. (Ztschr. angew. 
Chem. 40 [1927]. 1231—33. Stockholm.) B o r n s t e i n .

J. T. Ward und J. B. Hamblen, Einfluf) der Diffusion des Sauerstoffs auf den 
Verbrennungsgrad festen Kohlenstoffs. Durch analyt. Unters. des Gasgemisches dicht 
an der Oberflache verbrennenden festen C wird nachgcwiesen, daB hier der Anteil 
freien u. gebundenen Sauerstoffs gróBer is t ais in  L uft; daraus muB man schlieBen, 
daB eine Diffusion von O durch die am C anliegende Gashaut stattfindet. (Fuel 6 
[1927]. 444—46.) B o r n s t e in .

C. Forderreuther, iiber die Beslimmung der Feinlm t von KoMenslaub. Zur prakt. 
Best. der Feinhcit von Kohlcnstaub kommt z. Z. nur das Siebverf. in  Frage. Die 
fiir dessen Ausfiihrung wichtigen Gesiehtspunkto werden bcsprochen. (Braunkohle 
26 [1927]. 689—95. 714— 22. 735— 40. B erlin .) B o r n s t e i n .

R. Kattwinkel, Neue Gerale fiir die tlberwachung des Kokereibetriebes. H . (I. vgl. 
C. 1926. I . 3111.) Vf. beschreibt einigo neue Laboratoriumsapp., die, fiir die Praxis 
des Kokereibetriebes ersonnen, auch in  anderen Fallen viclfacher Verwendung fahig 
sind: einen Rohrbiindel-Dampfiiberhitzer, ein Abdampfbad m it iiberhitztem Dampf, 
Wasserdampf-Dcstillierapp. fiir Lósungsmm., Extraktions-Vorr., N H 3-Bestimmer.

R. Kattwinkel, Neue Schwefelsaurem&thoden fiir  die Bestimmung der aromalischen 
und ungesdtligten Kolilenuxisserstoffe in  Benzin. Vf. modifiziert die Starkę der Einw. 
von konz. S 0 4H 2 auf arom at, u. ungesatt. KW-stoffe im  Bzn. durch Zusatz von P 20 5 
u. Bzn. in  folgender Weise: Zur Best. der aromat, plus ungesatt. KW-stoffe in  Bzn.- 
Bzl.-Gemischen dient eine durch Auflósen yon 30 g P 20 5 in  100 ccm konz. S 04H 2 
(D. 1,840) erhaltene Saure. 30 ccm davon werden in  den Bzn.-Analysator oder ein 
MeBrohr von 50 ccm Teilung gegeben, der S tand genau abgelesen u. 10 ccm Bzn. 
dariiber geschichtet. Nach Kontrollierung des Sauremeniskus wird der App. vor- 
schlossen u. stark  geschiittelt. Steigt hierbei die Temp. iiber ca. 40°, so is t ein m ittlerer 
oder hóhcrer Geh. yon reaktionsfahigen Bestandteilen yorhanden u. das zu untcrsuchende 
Bzn. yorher m it dem gleichen Vol. Normal-Bzn. ( K a h l b a u m )  zu verd. Nach 5 Min. 
langem Schutteln, E rkalten  u. Absitzen wird die Saurezunahme abgelesen u. aus dieser 
der Geh. an arom at, u. ungesatt. KW-stoffen errechnet. In  analoger Weise werden dio 
ungesatt. KW-stoffe fiir sich m it einer Saure bestimmt, die durch Auflósen in  derW armo 
yon 5 g Borsaure in  100 ecm konz. S 0 4H 2 (D. 1,840) entsteht. (Brennstoff-Chem. 8

(Gliickauf 63 [1927]. 1787—89.) B o r n s t e in .

[1927], 353—58. Gelsenkirchen.) B o r n s t e in .

A. M. Hart, London, Brikettieren von Brennstoffen. Vegetabil. Stoffe, wio Griiser, 
Schalen, Flachs, Stroh, B lattcr, trop. yegetabil. Abfalle usw. werden m it N a2Si03 oder

51*
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K 2Si03 gemischt, briketticrt u. getrocknet. (E. P. 279140 vom 22/4. 1926, ausg. 
17/11. 1927.) K a u s c h .

Koks- und Halbkoks-Brikettierungs-Ges., Berlin-Wilmersdorf, Halbkoksbri- 
ketts. Man b rikettiert foine bituminose Kolilo m it Hilfo von in W. 1. anorgan. Bindo- 
m itteln  (z. B. Sulfitablaugo) u. unterw irft sie einer Rost- u. dann einer Destillations- 
temp. zwisehen 350 u. 650°. (E. P. 279 020 vom 9/3. 1927, Auszug veroff. 7/12. 1927. 
Prior. 14/10. 1926.) K a u s c h .

Andre Civier, Belgien, Sleigerung der Wirkung von Brennstoffen m ittels eines 
Gemisches von etwa 30 1 W., 30 kg N a2C03, 1 kg Talg u. 1 kg Ol. Dieses Gemisch 
w ird dreimal in Abstiinden von 10 Min. gekocht, dann 70 1 W. zugesetzt u. abkiihlen 
gelassen. Mit diesem Gemisch besprengfc man den Brennstoff (200 1 El. auf 1000 kg 
Brennstoff). (F .P . 629 934 vom 28/2. 1927, ausg. 19/11. 1927.) K a u s c h .

Nicholas Sachoulis, Brisbane, Austral., Kohledestillation unter Gewinnung von 
Nebenprodd. (Teer, rNH4]2SO,, u. Bzl.). Man fiihrt die Kohle (70%) in  gewaschenem 
Zustando im Gemisch m it Koksabfall (30%) auf meelian. Wege in  senkrechte Retorten, 
dereń Bdden eine Kammer aufweisen, aus der h. L uft aus dem h. Halbkoks aufsteigt 
u. ferner h. L uft im Gemisch m it Verbrennungsprodd. die fallende W olkevongepulvertem 
Brennstoff tragt. Die W armeeinheiten der L uft genugen ,um die Kohle vorzuwarmen. 
(AuSt.P. 3379,/1926 vom 23/8. 1926, ausg. 8/9. 1927.) K a u s c h .

M. Kułzinski, Tallinn, Estland, Destillation fester Brennstoffe. Man fiihrt die 
Brennstoffe in Lagen, die durch Gase durchdrungcn werden konnen, durch eine Heiz- 
trommel oder einen Tunnel, in  dem sio der Einw. von Heizgasen, die iiberschussigen 
Dampf enthalten, ausgesetzt werden. (E .P . 278740 vom 7/10. 1927, Auszug veróff. 
30/11. 1927. Prior. 7/10. 1926.) KAUSCH.

Adam Meiro, Belgien, Konlinuierliche Sleinkohlenteerdeslillation. Man unterw irft 
den Teer o. dgl. gleiehzeitig der Einw. von H itze u. der Zentrifugalkraft u. laBt die 
Destillationsgase durch eine Reihe yon Dephlegmatoren stromen, die eine Trennung 
verschiedener Fraktionen ermóglichen. (F .P . 629763 vom 24/2. 1927, ausg. 17/11.
1927. Belg. Prior. 2/3. 1926.) K a u s c h .

Soc. de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Putcaux, Frankreich, 
Tieftemjyeraturuerkokung. Kohle oder L ignit wird durch Einwirkenlassen von einem 
erhitzten Gase (uberhitzter Wasserdampf) erhitzt, indem sie dabei period. von einer 
zu einer anderen Kamm er der A pparatur gefuhrt wird. (E .P . 279130 vom 17/10.
1927, Auszug veroff. 14/12. 1927. Prior. 15/10. 1926.) K a u s c h .

Franz Puening, Pittsburgh, V. St. A., Kuhleinrichtung an Gasbewegern fiir das 
Heizverf. nach D. R. P. 436920, 1. gek. durch die Zuleitung yon Kiihlgasen an die den 
Heizgasen ausgesetzten AuBenflaehen des zur Bewegung dieser Gase dienenden Kolbcns 
derart, daB sieh auf jenen Kolbenflachen eine Scliutzschicht von Kiihlgasen befindet. —
4 weitere Anspriiclie kennzeichnen Ausfuhrungsformen der Einriclitung. Hierdurch 
wird bewirkt, daB dio W andę des Kolbens straff gehalten werden, dam it sie nicht 
schlottern u. weiterhin sieh lossclilagen konnen. (D. R. P. 453 365 KI. lOa vom 8/8. 
1926, ausg. 5/12. 1927. Zus. zu D. R. P. 436920; C. 1927. I. 1101.) K a u s c h .

Barrett Co., New Jersey, iibert. von: Ray P. Perry, Upper Montclair, N. J., 
Verkoke.n von Pecli. Man fiihrt dem oberen Teil einer Pechmasse soyiel Warme von 
auBen zu, daB der obere Teil verkokt, erhitzt dann den naelist niederen Teil usw. (A. P. 
1650127 vom 5/4. 1922, ausg. 22/11. 1927.) K a u s c h .

Barrett Co., New Jersey, iibert. von: Thomas H .H all, Nyack, N. Y., Koks 
aus Pech (Kohlentcerpech u. dgl.). Man belad einen Ofen, dessen wagereohter Quer- 
sebnitt kreisfórmig oder rechtm nklig ist, m it Kohlentcerpech, ziindet die fliichtigen 
Bestandteile innerhalb des Ofens an, halt dio Temp. des Ofens un ter 1400° F. bis zum 
Beginn der Verkokung, steigert sodann dio Temp. auf etwa 2200° F. u. halt diese Temp,, 
bis das Pech yerkokt i s t  (A. P. 1 650126 vom 2/11. 1921, ausg. 22/11. 1927.) K a.,

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Verfahren zur kaialylischen 
Herstellung von Kohlenu-asserstoffen auś Kohlenstoffoxyden und Wasserstoff, dad. gek., 
daB die K ontaktraum e so m it einem Hochdruckdampferzeuger kom biniert sind, daB 
zwisehen beiden Warmcaustauscli stattfindet. Die Ausfiihrung bezweckt die Kon- 
stan thaltung  der Rk.-Temp. auf z. B. 205° bei der Methunbldg., indem die den Kataly- 
sa tor (aktiyiertes Ni) enthaltenden Rohre in einem Dampfkcssel angeordnet sind, 
in  dem der Dampf unter 17 a t  Druck gehalten wird. Der W armeaustausch kann auch 
durch gemeinsame Anordnung beider Vorr. in  einem Bad aus geschmolzenem Metali 
erfolgen. (E .P . 279347 vom 30/5. 1927, ausg. 17/11. 1927.) D e r s i n .



1 9 2 8 .  I . HXIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e b t il l a t io n  u s w . 7 7 7

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Behandlung von Kolilen, Teeren, 
Mineralolen etc. mit Wasserdampf bei erlidhter Temperatur zwecks Gewinnung olefinhaltiger 
Gase und t)berfuhrung dieser in  fliissige Kohlenwasser stoffe. 1. Es sollcn alle Stoffe, 
die von iiberhitztem Dampf angegriffen werden u. die die Bldg. yon C 02 aus CO -f- H 20  
katalysieren, z. B. freies Fe, yermieden werden. Die RcaktionsgefaBe sollen aus Cu, 
Ag, Cr-Ni-Lsgg., Cr-Ni-Fe-Lsgg. oder Quarz hergestellt werden, auch. das Ausgangs- 
material soli móglichst Fe-frei sein. 2. Die Umwandlung der Olefine in niedrig sd. 
KW-stoffe erfolgt in  App., die m it Cu, Ag, S i02, Ferrosilicium u. dgl. ausgekleidet 
sind, um Kohleabscheidung zu yermeiden. Ais K atalysatoren dienen Metalloxyde, 
S i02, Graphit, akt. Kolile, Glimmor, Bimsstein, Porzellan, BaC03, m it Ba-Salzen 
impragnierte Kolile, Mo, Ta, Wo, Cu, Ag, Au, Cr, B u. dereń Vcrbb. Hierbei werden 
die Metalle in  kompakter Form, nicht fein yerteilt, angewandt. Ferner dienen Alkalien 
wie K-, Rb-, Cs-Verbb., des weiteren auch Li-Verbb. ais Aktivatoren in gemischten 
Katalysatoren. Auch Phosphorsauren, B- u. Sb-Sauren, besonders m it Alkali- 
metallen ais Basen, sind sehr wirksam, wie auch die Sauren selbst u. ihre Anhydride, 
ferner die Reduktionsprodd. ihrer Sałze, z. B. Calciumphosphat, Zinkantimoniat, 
K upferborat u. dereń Gemisehe. Diese K atalysatoren sind fiir die Tempp. von 200—700° 
brauchbar. 3. Die Rkk. kónnen bei beliebigem Druck ausgefiihrt werden, die Tempp. 
hangen von dem Geh. der Gase an Olefinen ab, bis 800—900°. Bei 300—400° erhalt 
man beim Arbeiten unter Druck Olefine u. nur wenig Naphihene u. Benzol-KW-stoffe. 
Aber der Geh. an diesen waclist m it der Temp. u. bei 550° entstehen hauptsachlieh 
Benzol-KW-stoffe u. Naphthene. Dabei wird im Kreislauf gearbeitet. 4. Um Benzol- 
KW-stoffe zu erhalten, unterw irft m an die erhaltenen Olo einer zweiten dehydrierenden 
Behandlung unter beliebigem Druck. Dazu dienen K ontakte, die keine ausgesprocheno 
depolymerisiercnde Wrkg. haben, z. B. Ammoniummolybdat. Der sich entwickelnde H a 
kann zu Hydrierzwecken, z. B. der Red. von Phenolen, benutzt werden. 5. Dio Ggw. 
von S-Verbb. in  den Gasen iibt eino sehr schadliche Wrkg. aus u. m acht sehr genaue 
Gasreinigung erforderlich, die m it akt. Kohle, Silicagel, Waschen m it NaOH u. A., 
oder durch Katalyse m it Kupferschnitzeln, reduziertem CuCrO.,, fein verteiltem Mo 
bei 300° in Ggw. von Wasserdampf m it naclifolgender alkal. Wasche erfolgen kann. 
Das Gleiche kann man durch Vcr\vendung von mehreren Kontaktriiumen, yon denen 
einer abwecliselnd ais Vorkontakt dient, erreichen. Auch kann man einen zylindr. 
Ofen verwenden, bei dem die Gase von unten eintreten u. oben entweichen, walirend 
dic Kontaktmasso von oben her kontinuierlich erneuert wird. — 13 Beispiele. (F. P. 
628117 vom 12/11. 1926, ausg. 30/8. 1927. D. Priorr. 12/11. 1925, 20/2., 23/2., 8/3. 
1/4., 12/4., 16/4. u. 27/4. 1926.) ' D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., TJmwandlung von Kohle, Teer, 
Mineralól u. dgl. in  wertvollere Stoffe durch Hydrieren, besonders m it einem Gemisch 
von Wasserdampf u. H 2 in  Ggw. von K atalysatoren, Druck mehr ais 50 a t, bzw. mehr 
ais 100 a t. Ausgangsstoffe werden gepulvert oder ais feiner Nebel m it dem Hydriergas 
in die Druckkammer oingeblasen, auch dienen besondere schraubcnformige Bleche 
zur Bldg. diinner Schichten der zu behandelnden Stoffe, auf denen sie herunterflieBen. 
Zur VergróBerung der Oberflache kónnen feste Stoffe, wie Sagespane, Kieselgur u. dgl. 
zugesetzt werden, auch kann das Hydriergas durch poróse P latten  aus gesintertem 
Quarz, Glas oder Metali eingeblasen werden, so daB das G ut aufgewirbelt wird, bei 
FU., daB ein feiner Scliaum entsteht, der innigste Durchmischung gewahrleistet. Das 
Hydriergas wird im groBen UbersehuB angewandt, so daB der Partialdruck der zu 
behandelnden Stoffe n icht mehr ais 10%, besser nur 1 —5%  betragt, d. h. bei 200 a t 
Gesamtdruck nur 5—20 a t  Partialdruck der Hydrierungsprodd. Dabei w ird das H y
driergas strómend im Kreislauf yerwandt u. anfallende Riickstande erneut behandelt. 
Manehmal is t es wichtig, Kohle erst durch Dest., Schwelen oder Hydrierung in  fl. 
Prodd. zu verwandeln u. diese, naeh Zerlcgung in Fraktionen bestim m ter Siedegrenzen, 
dem Verf. zu unterwerfen. LaBt bei einem Vorgang die Ausbeute nach, kann durch 
Wechsel der Ausgangsstoffe, z. B. fester m it fl., Teer m it Mineralolen abwechselnd, 
die alte Ausbeute wiederhergestellt werden. Durch Verwendung feuchter Ausgangs
stoffe wird die Koksbldg. vermieden, Rohkohle wird unm ittelbar behandelt, bei Teer 
reichen 5%  H 20  nicht aus, geeignet is t aber Rohteer. Ais K atalysatoren werden poróse 
bevorzugt, z. B. Silicagel, akt. Kohle, Hydrosilicate, Holzkohle, ferner Mo, Cr, Wo u. 
die Elcmente der 4., 3. u. 2. Gruppe des period. Systems m it Zusatz yon Alkali u. den 
Elementen der 7. u. 8. Gruppe, besonders Cu, Fe, Co u. dereń Verbb. Zum Bau der 
App. dienen Materialien, die keine CH.r  u. Koksbldg. bewirken u. die yon S nicht
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korrodicrt werden. Hochsd. Prodd. werden fl., Mittclóle dampfformig behandelt, be
sonders geeignet sind Craekprodd. — Aeht m it Ausbeuten vorseheno Verf.-Beispiele. 
(F.P. 620735 vom 3/8. 1926, ausg. 28/4. 1927. D. Priorr. 14/8., 2/9. 1925, 1/6., 11/6. 
14/6., 25/6. u. 26/6. 1926.) D e r s in .

Paul-Gustave Grene, Frankreieh (Seine), Umwandlung von festen, fliissigen und 
schmelzbaren Brennstoffen in  łeichte KohJemoasserstoffe durch Destillation oder pyrogenet. 
Zers. in  kontinuierlichem oder diskontinuierlichem Verf. in Ggw. von akt. Kohle. 
(F.P. 629406 vom 28/4. 1926, ausg. 9/11. 1927.) D e r s in .

Paul Gustave Grene, Frankreieh (Seine), Herstellung leichter Kohlenwasserstoffe 
aus festen, fliissigen und bituminosen Brennstoffen durch kalalytisćhe Hydrierung. Gaso 
von der Dest. der Kohle oder Teerdiimpfo u. dgl., die H 20-Dam pf u. CO enthalten 
werden durch Uberleiten iiber Oxydo von Mn, Sn, Zn von S- u. As-Verbb. befreit 
bei 300—600° iiber akt. Kohle, die m it Alkalicarbonat oder Metalloxyden, wie NiO, 
CuO, AgO im pragniert sein kann, zwecks Bldg. von nascierendem H 2 aus H 20  -f- CO 
geleitet, darauf m it reduzierend wirkenden Metallen, wie Fe, Co, Ni, ais K atalysatoren 
zwecks Hydrierung behandelt u. die fl. KW-stoffo kondensiert. Dio dem Rohpetroleum 
dhnlichen Prodd. werden zur vólligen Entschweflung iiber CuO dest. u. die Diimpfe 
nach Zusatz von CO-Dampf erneut der obigen Behandlung unterworfen. Man erhiilt
S-freie leichte KW-stoffe von Paraffin- u. Gydoparaffincharakter. (F.P. 629 407 vom 
28/4. 1926, ausg. 9/11. 1927.) ' D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt-G es., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
icertroller Kohlenwasserstoffe und dereń Derivate aus Mineralolen, Bitumen mid def- 
gleichen. Das Verf. des H auptpat. u. des Zus.-Pat. 250 948 wird auf die Behandlung 
von Umwandlungs- u. Ilydrierungsprodd. von Mineralolen, Saureschlamm, Crack- 
prodd. oder Hydrierungsprodd. davon, aussredehnt. (E .P .  272 835 vom 14/4. 1926, 
ausg. 14/7. 1927. Zus. zu E. P. 247 582; C. 1926. II. 2254.) D e r s i n .

Humphreys & Glasgow, Ltd., W estminster, iibert. von: C. S. Chrisman, Phila- 
delphia, Gaserzeugung. Man erhalt ein Gemisch von Destillationsgas u. carburiertem 
Wassergas, wenn man den unteren Teil einer Kohlenschicht von unten (nach oben) 
verblast, das erhalteno Gas carburiert u. anderes Gas durch wabrend des Yerblasens 
gesammelte Hitzo erzeugt, worauf m an das carburierte Gas u. das Wassergas durch 
die K o h le  oben leitet, um Kohlengas zu erzeugen, das sich m it den anderen Brcnn- 
gasen mischt. (E . P. 279 059 vom 27/9. 1927, Auszug veróff. 7/12. 1927. Prior. 13/10.
1926.) K a u s c h .

G. Chrisp, P ort Talbot, Glamorganshire, Reinigen von Kohlengas. Man verwendet 
dazu eine oder mehrere wagerechtc Rohrgruppen, in  denen feste Stoffe (Fe20 3, ge- 
gebenenfalls im Gemisch m it Sagemehl) im Gegenstrom zu den zu reinigenden Gasen 
gefiihrt werden. (E. P. 279 184 vom 28/7. 1926, ausg. 17/11. 1927.) K a u s c h .

Anton Kauzner, Tsehechoslowakei, Entfernung von Kohlenoxyd aus Gasgemischen, 
dio in  einem oiscrnen App. (unter Druek) zirkulieren, mittels einer CuS04 ([N H ,]2S04 
oder ein anderes Sulfat) enthaltenden, ammoniakal. CuCl-Lsg. Der Sulfatzusatz soli 
das Fe der Gefa.Be vor dem Angriff der Lsg. sehutzen. (F .P . 629 743 vom 24/2. 1927, 
ausg. 16/11. 1927.) K a u s c h .

Korting & Ahrens G. m. b. H., Hannover, Wossergaserzeuger m it Entgasungs- 
retorte und diese umgebendem Dampfkessel nach D. R. P. 452401, 1. dad. gek., daB 
zwischen dem dio Retorto umgebenden aufsteigenden Ringzug u. der innoren W and 
des Kessels durch eine Feuerbriicke ein absteigender Zug abgegrenzt ist. —  2. dad. 
gek., daB der auBero M antcl der doppclwandigen oder m it Kanalen fiir die Abgaso 
versehenen R etorte ais Feuerbriicke dient. — Auch die Innenwand des Kessol wird 
hierdurcli zur Dampfentwicklung herangezogen, ohne dio Retortenheizung zu be- 
einflussen. (D. R . P. 452 867 KI. 24c vom 19/8. 1925, ausg. 23/11. 1927. Zus. zu
D. R. P. 452401; C. 1928. I. 454.) K a u s c h .

Humphreys & Glasgow, Ltd., W estminster, iibert. von: C. S. Chrisman, Phila- 
delphia, Gaserzeuger. Man erhalt ein Gemisch von Destillations- u. Wassergas aus 
Brennstoffen, dio fliichtige Stoffo enthalten, m it Hilfe zwoier Gaserzeuger, dereń jeder 
unten m it L uft verblasen wird. Dio Hitzo der Blasengase wird in Ofen aufgespeiehert. 
Beim Aufdampfen eines Erzeugers wird Kohlengas in Freiheit gesetzt u. das Ausdamp- 
fen des unteren Teiles des anderen Erzeugers gibt Wassergas, das in  einem Ofen erhitzt
u. durch den oberen Teil des ausgedampften Erzeugers geleitet wird, von dem aus 
das Mischgas abstrom t. (E . P. 279 060 vom 27/9. 1927, Auszug veroff. 7/12. 1927. 
Prior. 13/10. 1926.) K a u s c h .
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Oxyhydri<iue Internationale, Belgien, Porose Masse zum Aufbewahren explo$iver 
Stoffe, die in  einem oder mehreren Ldsungsmilleln gelost sind, z. B. C2H 2 in  Aceton. Man 
vorwcndet ein trocken hergestelltes inniges Gemiseh einer sehr porósen M. (Holzkohle) 
in  Form yon Stiicken oder Kórnorn, einem Triigorstoff (z. B. Asbestfasern) u. einem 
Fullstoff [Holzkohlenstaub oder (nur) Kieselgur], (F.P. 629 898 Tom 26/2. 1927, ausg. 
18/11. 1927. Belg. Prior. 26/5. u. 1/12. 1926.) K a u s c h /

Allgemeine Gesellschaft ±iir chemische Industrie m .b .H ., Deutschland, 
Kontinuierliche Behandlung von Iiohlentvasserstoffen m it verfliissigter schwefliger Saure 
in  Tiirmen. Nach Bldg. des Raffinats w ird die Geschwindigkeit des Mineralólstromes 
vermindert, um die von dcm Ol aufgenommenen Anteile der S 0 2 zur Ausscheiduug 
zu bringen. (F. P. 629 545 yom 21/2.1927, ausg. 12/11.1927. D. Prior. 1/11.1926.) K a .

Standard Development Co., Delaware, iibert. von: Alexander C. Spencer, 
Sarnia, Ontario, Konlinuierliches Cracken und Fraktionieren von Kolilenwasserstoffen. 
Man unterw irft einen Strom yon KW-stoffen einer Craektemp., trenn t dio schwereren 
F rak tionen '(ais Kerosin) in  einer Roiho allmahlich kalter werdender Zonen ab, die 
einen kontrollierten Riickflufi aufweisen u. trenn t die zuriickbleibenden Dampfe in 
Kerosin u. Gąsolin in  ebensolchen gekiihlten Zonen yoneinander. (A. P. 1648  967 
yom 3/7. 1923, ausg. 15/11. 1927.) K a u s c h .

George W. Wallace, San Francisco, iibert. von: Harry K. Ihrig, Berkeley, Cali- 
forn., Destillation von Ol. Man unterw irft einen Strom von Ol geniigend lioher Crack- 
temp. u. geniigend hohem Druek unter kontinuierlicher Zirkulation des Stromes durch 
Rohre, die endloso Bander m it katalyt. wirkenden Stoffen enthalten. (A. P. 1 650169 
vom 17/9. 1923, ausg. 22/11. 1927.) K a u s c h .

Silica Gel Corp., V. St. A., Raffinieren von fliissigen Kolilenwasserstoffen. Dio 
fl. KW -stoffe werden boi etwa 150° m it einem porósen festen oder gelatinósen Adsorp- 
tionsm ittel (Silicagel usw.) in einem hoheren Yerhaltnis ais 25: 1 behandelt. Das Ad- 
sorptionsm ittel kann m it einem oder mehreren Metallosyden im pragniert werden. 
(F .P . 630 081 vom 2/3. 1927, ausg. 23/11. 1927.) K a u s c h .

Henry Blumenberg jr ., Moapa, Ńevada, Behandeln gecrackter Deslillationspro- 
dukte von Kohlenwassersloffen (Gasolin), um sie zu entfarben u. Desodorisioren m it 
Aluminiumchlorsulfat (AlŚO.jCl• 51LO) (2—5% ) in  Ggw. von W. unter Riihren. (A. P.
1 649 384 yom 14/2. 1927, ausg. 15/11. 1927.) K a u s c h .

J. Kirschner, Basel (Schweiz), Bestdndige Emulsionęn aus Mineralólen w id Alko- 
holen. Durch Behandlung m it nascentem H 2 bei erhóhter Temp. z. B. wird 1 Teil Oxal- 
saure, H-COOH  oder einer anderen organ. Saure oder deren Salze zu einem Gemiseh 
yon 80 Tcilen Methyl- oder Athylalkohol u. 20 Teilen Benzin, Gasól, Mineralól oder 
Petroleum zugesetzt. Die Mischung wird in  belieizten Spirairohren erhitzt u. iiber 
granuliertes Ni oder Pb geleitet u. kondensiert. Oder ein Gemiseh aus Alkohol u. 
Mineralól m it 5%  HC1 wird in  Dampfform iiber Metallgranalien, wie Zn, hinweggeleitet. 
Das erhaltene Prod. d ient ais Motorbrennstoff, Schmier-, Reinigungs- u. Appreturmittel 
fiir  Textilien  u. Leder. (E. P. 277 357 vom 9/9. 1927, Auszug yeróff. 9/11. 1927. Prior.
9/9. 1926.) _ M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Reinigung von Olen. Zu dem 
Ref. nach E. P. 255905; C. 1926. I I .  2864 ist folgendes nachzutragen: Zur Reinigung 
der Ole m it einem Gemiseh aus CHJ3H  u. aromat, oder hydroaromat. KW -stoffen eignen 
sich von letzteren solohe m it niedrigem K p., wie Bzl., Toluol, Xylol, Cyclohesan. Man 
arbeitet zweekmaCig im Gegenstrom. Z. B. steigt in  einem m it R A SCH IG -Ringen ge- 
fiillten Turm das Methanolgemisch empor, wahrend von oben das zu reinigende Ol 
eingeleitet wird. Nach dem Verf. wird ein Riickstand von der Dest. von Braunkohlen- 
hydrierungsprodd. m it einem Gemiseh aus 1 Vol. Bzl. u. 4— 5 Voll. CH3OH behandelt. 
Vom Boden des Wasehturms wird ein nahezu farbloses Ol m it Mineralolcharakter in 
einer Ausbeute von 40—50°/o abgezogen. Die am oberen Ende des Turmes abgezogeno 
Methanollsg. en thalt alle Verunreinigungen u. wird durch Dest. aufgearbeitet. (F. P. 
619179 vom 22/7. 1926, ausg. 28/3. 1927. D. Priorr. 27/7. u. 20/8. 1925.) D e r s in .

Leon Mirlesse, Paris, Vergasung schwerer Kohlenwasserstoffe yegetabil., animal. 
oder minerał. Ursprungs. Man yerwendet hierbei einen App., der aus einem Behalter, 
Vorr. zum Erhitzen der inneren W andungen des Behalters, einem rohrfórmigen zen- 
tralen Teil im Innem  des Behalters, Vorr. zum Erhitzen des rohrfórmigen Teils u. 
Rippen o. dgl. im  Raum  zwisehen letzteren u. dem Behalter u. aus Diisen zum Ein- 
spritzen der KW-stoffe in  den App. besteht. (Aust.P. 36151926 yom 2/9. 1926, ausg. 
28/5. 1927.) ' K a u s c h .
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XX. Scłiielł- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
B ein, Hermann Kast f . 29/7. 1869— 6/9. 1927. Nachruf auf don Sprengstoff- 

fachmann, Abteilungsvorsteher der Ohcm.-Techn. Reichsanstalt, ehemals wissen- 
schaftliches Mitglied des Kgl. Militiirversuchsamts. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 953.) JUNG.

F . Lenze, Hermann Kast f . Nachruf auf den am 9. September 1927 vorstorbenen 
Chemiker unter besonderer Wiirdigung seiner Vordienste u. Verdffentlichungen auf 
dem Gebieto dor Sprengstoffchemie. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprcngstoffwesen 22 
[1927], 305—08.) M e t z . ^

— , Die Expłosion in  derDynamitfabrik zu Ordngesberg (Scliweden) am 2. Januar 1927. 
Bericht iiber die Explosion von 1500 kg Sprenggelatino an H and ciniger Photographicn 
(nach Mitteilungen von v . F e i l i t z e n ). — Durch die Explosion wurden 2700kg Spreng
gelatino unter don Triimmern begraben. Dio Yernichtung dieses Sprengstoffs erfolgte 
auf folgende Weiso: Nach Verstiirken der die frcigelcgto Sprenggelatino umgebenden 
Walio durch Palisaden wurde der gefrorene Sprengstoff wiederholt m it Methylalkohol 
(zuletzt m it 25 000 kg) plilegmatisiert u. durch elektr. Ziindung in Brand gesetzt. 
K urz darauf zeigten ein dumpfęr Knall u. cino 2—300 m hohe Rauchsaule die volI- 
standige Explosion an. Der Palisadenschutz zur Ablenkung der Explosion nach einer 
ungefalirlichen Richtung ha t sich gut bewahrt. (Ztschr. ges. SohieC- u. Sprengstoff- 
weson 22 [1927]. 312— 14.) M e t z .

Arnold Sclimid, Sludien iiber den Nitroglyceriniuaschprozefi. Verss. des V f.s zur 
Nachpriifung der Angabon von H o f w im m e r  iiber Wasclwerluste bei der Nitro- 
glycerinherst. Es ergab sich, daB die HoFW lM M ERschen Zahlen iiber Ausbeuteverluste 
vicl zu hochsind. Die Verlustc betragen beim n. WaschprozeB etwa l° /0, bei der alkal. 
Wasche nur hóchstens 0,2%  des Nitroglycerins, auf Glycorin berechnet. Die Stabili- 
sierung des Nitroglycerins durch Soda beansprucht infolge der Unloslichkeit der Soda 
im Nitroglycerin sehr lange Zeit. Sie kann durch Verwendung von Ammoniak, oder 
d u rc h  Zusatz von Aminen (Anilin), die im Nitroglycerin I. sind, m it H N 0 3 ein W.-l. 
Salz bilden u. m it Soda aus diesem Salz wieder frei g e m a ch t werden, sehr beschleunigt 
werden. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 22 [1927], 308—ll.W ien .)  M e tz .

F r . Blechta und K . Patek, Die Einwirlcung von Salpetersaure und Quecksilber 
au f aromatische Koldenwasserstoffe und einige ihrer Derimte. Beim Nitrieren von Toluol 
m it 50%ig. H N 03, die 2%  Hg en thalt, wird p-Nitrobenzoesaure in einer Ausbeute 
von 10% erhalten. Die Saure kann aus dem krystall. erstarrten Nitroprod. durch Ver- 
reiben m it 10%ig. N II3-Lsg. ais U. N H 3-Salz ausgezogen u. daraus m it HC1 wieder 
gefallt werden. Durch Umkrystallisieren aus Aceton wird dic Saure rein erhalten.
F. 237—238°. Aus dem nach der Extraktion  verbliebenen Krystallkuchen konnten 
die Vff. nur das Trinitro-m-kresol, nieht aber Trinitro-o- u. -p-kresol gcwinnen. Dio 
Beobachtungen von W o l p p e n s t e i n  u .  B ó t t e r s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 46. 588;
C. 1913. I. 1106), dafi bei der Nitrierung von Toluol auch Nitrosalicylsaurc entsteht, 
konnten nieht bestatigt werden. — Um die Oxydation des Bzl.-Kernes durch H N 0 3
u. H g zu klaren, wurden weitere Verss. in  der Weise durchgefuhrt, daB nach DimrOTH 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 32. 758) aus Toluol u. Hg-Acetat die Toluoląuecksilberacetat- 
vcrb. CH3-C6H.1 'Hg(CH3C 02) hergestellt wurde. Durch Kochen dieser Verb. m it 
25%ig. H„SO., laBt sich Toluol quantitativ  wiedorgewinnen, ebenso durch Zers. m it 
ca. 20%ig. H Ń 0 3. Mit 30—40%ig. H N 0 3 entsteht dagegen Nitrotoluol u. Nitrokresol.
— Durch Einw. von H g(N 03)2 auf Toluol w ird eine Hg-Verb. erhalten, die bei der 
Dest. m it 25%ig. H N 0 3 neben Nitrotoluol Nitrophenole liefert. Die nitricrende u. 
oxydierende Wrkg. von verd. H N 0 3 in  Ggw. von Hg-Salzen erklaren die Vff. so, daB 
infolgo Zers. der aromat. Hg-Verbb. durch die Siiure intermediiir KW-stoff in  „statu  
nascendi“ ais besonders akt. Stoff abgespalten wird, der in  dieser Form von der Siiure 
leicht oxydiert u. n itriert wird. — Beim Nitrieren vcn Bzl. m it einem HjSO^-HNOj-W- 
Gemisch, das 2%  Hg enthalt, wird neben Nitrobenzol reines dinitrobenzolfreies Di- 
bzw. Trinitrophenol gowonnen. Bei Verss. m it demselben Sauregemisch olme Hg- 
Zusatz wurde nur Nitrobenzol erhalten. Bei Verwendung von Toluol entstanden bei 
Hg-Anwesenheit neben Nitrotoluolen Nitrokresol u. p-Nitrobenzoesaure. Die Ggw. 
von H 2S04 h a t also auf den Verlauf der Rk. keinen EinfluB. — Nitrierverss. von N itro
benzol m it H N 0 3 yerschiedenen %-Geh. m it u. olinc Zusatz von Hg-Verbb. ergaben, 
daB bei Verwendung 60—85%ig. H N 0 3 in allen Fiillen, wo Hg zugegen war, die Aus- 
beuten an Dinitrobenzol wesentlich groBer waren. Durch Erhohung des Hg-Zusatzes 
auf 5%  kann die Ausbeute weiter gestcigert werden. Ganz analog yerlauft die Be-
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sohleuniguug der Nitriorung von o- u. p-Nitrotoluol. (Ztschr. ges. ScliieB- u. Spreng- 
stoffwesen 2 2  [1927], 314— 17.) M e t z .

Ph. Naoum, Die Wettersprengstoffe. Vf. bespricht die geschichtliehe Entw ., den 
chem. Aufbau der gebrauehliehsten W ettersprengstoffe, ais dereń H aupttypen dic 
piast. bzw. gelatinosen, die halbplast. Sprengstoffe «. dio pulverformigen Ammon- 
salpetersprengstoffe vom Typus des W etterdetonits A anzusehcn sind, ferner die an 
diese Sprengstoffe hinsichtlieh ihrer Grubenwctter- u. Kohlenstaubsicherheit zu stellen- 
den Anforderungen, sowie die Priifung in Versuchsstrecken. — An H and einer Reihe 
von photogi'aph. Aufnahmen werden die ltleineren Flammenliiiigen der W etterspreng
stoffe im Vergleich zu den Gesteinssprengstoffcn u. in  einer Gegeniiberstellung von 
W etterdetonit A u. W etternobilit A m it den franzos. W ettersprengstoffen Grisou- 
naphthalite u. Grisoudynamite dio wesentlich ldeinercn Flammenlangen u. geringeren 
Flammendauern der deutschen Sprengstoffe u. dam it ihre t)berlcgenheit in  sieher- 
heitsteehn. H insicht gezeigt. (Ztschr. angew. Chem. 40. [1927]. 1351—59. Schlebusch- 
Manfort.) M e tz .

M. Tonegutti, Die Beslimmung der Oxalate in  nitroglycerinhaltigen Pulvern. Dio 
Methode von K uE PP E R S (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 10 [1915]. 145) 
wird so ausgefiihrt, daB zuerst m it Ather das Nitroglycerin u. andere atherlosliche 
Korper oxtrahiert u. aus dem Ruckstand, hauptsachlick Nitrocellulose, m it li. W. die 
Oxalate gel., dann direkt oder uber dem Umweg iiber das Calciumoxalat die Oxal- 
saure titr ie r t wird. Auf diese Weise wurden in  eigens hergestellten Proben verschiedener 
Zus. nur ca. dio Hiilfte der Siiuro gefunden, der Rest war durch eine nicht nalier be- 
stimmbare Rk. im Pulver verschwunden. Wurde jedoch das Pulver in  Aceton gel. 
(3 g im 1) u. im ungelósten Riickstand das Alkali bestimmt, so fand man ca. 95% 
des angewandten Alkalis, ebenso bei der Alkalibest. in  der nach der 1. Methode er- 
haltenen wss. Lsg. Dieses Ergebnis is t fiir dic Praxis geniigend, da fiir dio rauch- 
schwachende Wrkg. nur das Alkali in Betracht kommt. (Annali Chim. appl. 17 
[1927]. 531—34. Spezia, Chem. H auptlab. d. Marinę.) B e r l i t z e k .

Harold Scott Daisley und James Flint, Wallsend, Australien, Unschadlichmachen 
von bei Sprengungen auftretenden giftigen Gasen, Kohlenslaub o. dgl. In  die Bohrloeher 
werden vor u. liinter die Sprengladung Lsgg. von NaHC03 enthaltende Behalter ein- 
gefiilirt. (Aust. P. 1251/1926 vom 31/3. 1926, ausg. 25/11. 1926.) K u h l i n g .

ffiexco Ltd., iibert. von: Alexander Cruickshank Scott, London, Sprengsłoff 
aus Perchloraten, K N 0 3 oder (NH4)N 03 wird eine Patrone gepreBt u. diese m it fl. 
Nitroverb. (Nitrobenzol) oder KW-stoff getrankt; z. B.eine Patrone aus 20 Tin. KC10.,,
30 T in . K N 0 3 w rd  m it 6 Tin. eines Gemisches yon Nitrotoluol u. Dinitrotohiol u. 
Petroleum impriigniert. (Aust. P. 3003/26 vom 27/7. 1926, ausg. 18/8. 1927. E. Prior. 
12/8. 1925.) T h i e l .

Liąuid Oxygen Expl0sives Ltd., London, Erfinder: Guillaume Weber, 
Hayango, Frankreich, Sprengsłoff aus fliissiger Luft. (Aust. P. 1212/26 vom 29/3.
1926, ausg. 22/7. 1926. —  C. 1926. II . 3087 [F. P. 610 030].) T h i e l .

Vickers Ltd., W estminster, und E. E. F. Berger, Fontenay-sous-Bois, Feuer- 
werhsmasse. (E. P. 275 021 vom 9/8.1926, ausg. 20/8.1927. — C. 1924.1 .1303.) T h i e l .

XXII. Leim; Gelatine; K lebm ittel usw.
Hermann Stadlinger, Zundholzleim. Uberblick uber dio Sollbeschaffenheit von 

Ziindholzleimen. (Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 24 [1927]. 457—59.) SlEBERT.
J. Wetzler, Das Leimen der Gespinstfasem. Die bisher angewandte Methode 

der Leimung der Gespinstfasem gestattet nur einen oberflachlichen Schutz gegen die 
Reibung. Die Leimlsg. besitzt m it Rucksiclit auf ihre kolloide Eig. nur ein geringes 
Diffusionsvermógen u. dringt n icht in  das Innere der Faser. Durch Abbau der Starkę 
oder durch Zusatze von Abbauprodd. oder anderer Klebstoffe gelangt m an zu Lsgg. 
m it gróBerem Diffusionsvermógen, wodurcli ein besseres R esultat der ReiBfestigkeit, 
E lastizita t u. Reibungsfestigkeit erzielt werden kann. AuBer der Beschaffenheit der 
Leimmaschine u. der Spannung der Gespinstfaser is t nur die Bruchfcstigkeit u. die 
E lastizitat des Leimes selbst fiir die Giitc der Leimung maBgebend. Eine allgemeine, 
fiir alle Gespinstfasem m it Erfolg anwendbare Leimlsg. laBt sich n icht herstellen; 
die Leimlsg. soli den Eigg. der Faser angepaBt sein. (Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 24 
[1927]. 471—72. 485—87. 515— 16.) S i e b e r t .
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Th. von Fellenberg, Die Bestimmung des Reststickstoffs zur Beicerlung von Gelatine 
und gelatinehaUigen Produkten. Der nach I . B a n g  bei der Ausfallung m it Phosphor- 
molybdansaure in  Lsg. bleibende Rest-N bctrug bei Gelatine, Markę Gold 0,55%, 
Markę Silbcr 1,19% des Gesamt-N, bei Leim 1,56—6,53% des Gesamt-N. Bei einem 
Faulnisyers. stieg der Rest-N in 19 Tagen auf dio 23-fache Menge. (INtitt. Lebens- 
mittelunters. Hygiene 18 [1927]. 335—37. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) Gd.

Wolfgang Ostwald und Rudolf Kohler, Ober den Einfluf! des Abbaugradcs 
der Gelatine au f ihre Entmischung durch Sulfosalicylsaure und iiber eine Methode zur 
technischen Gelatinepriifung. Yff. untersuchten den EinfluB einer therm . Yorbehandlung 
einer Gelatine lsg. auf die Sulfosalicylsaurefiillung in  der Weise, daB die Gelatine eine 
bestimmto Zeit in  einem capillar yerschlosscnen Kolben auf 100° erhitzt u. dann erst 
die Fallung durchgefiihrt wurde. Daduroh wird die Menge der unteren Schicht wesent- 
lich verm indcrt; ih r Vol. sinkt von dem Normalwert von ca. 15 ccm bei 5 g Gelatine 
ziemlich genau linear m it dem fortgeschrittenen Abbau der Gelatine durch die Er- 
hitzung. Auf dieser Beobachtung griinden Vff. eine Methode, den Abbaugrad cincr 
beliebigen Gelatine annahernd zu charakterisieren. Beispiele verschiedener Standard- 
gelatinesorten fiir diese Methode wurden ausgefiihrt u. beschrieben. (Kolloid-Ztschr. 
43 [1927], 345— 48.) ______  W u r s t e r .

Aktiengesellschaft fiir Chemische . Produkte vormals H. Scheidemandel
(Erfinder, Wilhelm Wachtel, Berlin), Oberfiihren von Kolloiden in  Perlenform. 
(Aust. P. 1340/26 vom 8/4. 1926, ausg. 24/9. 1926. — C. 1927- I- 1108 [D. R. P. 
439 357].) T h i e l .

Aktiengesellschaft fiir Chemische Producte vorm. H. Scheidemandel, 
Berlin, Paul Askenasy, Karlsruhe und Daniel Sakom, Herstellung kolloidaler Stoffe 
in  Perlenform. (Dan. P. 34 689 vom 8/3. 1924, ausg. 22/6. 1925. —  C. 1917. I. 
548.) T h i e l .

Aktiengesellschaft fiir Chemische Produkte vormals H. Scheidemandel,
Berlin, Paul Askenasy, Karlsruhe, Albert Obersohn, Berlin-Charlottenburg, 
Daniel Sakom, Wiesbaden, Wilhelm Wachtel, Berlin, Vorrichtung zur Erzielung 
gleicligrofler Tropfen kolloidaler Losungen. (Dan. P. 35 074 vom 2/6. 1924, ausg. 
28/9. 1925. — C. 1926. II. 2866.) T h i e l .

Aktiengesellschaft fiir Chemische Producte vormals H. Scheidemandel,
Berlin, Paul Askenasy, Karlsruhe, und Daniel Sakom, Wiesbaden, Herstellung
kolloidaler Stoffe in  Kugel- oder Perlenform. (Dan. P. 36 218 vom 8/3. 1924, ausg. 
26/6. 1926. — C. 1917. I. 548.) T h i e l .

Aktiengesellschaft fiir Chemische Producte vormals H. Scheidemandel,
Berlin, Daniel Sakom, Wiesbaden, und Paul Askenasy, Karlsruhe, Herstellung von 
gelatinierenden Kolloiden in  Perlenform. (Holi. P. 17 235 vom 6/3. 1924, ausg. 15/11.
1927. — C. 1925. II. 80 [A. P. 1534729].) T h i e l .

XXIV. Photographie.
Liippo-Cramer, Anomale Keimzerstorung. Die ausbleiehende Wrkg. des Pheno- 

safranins auf photograph. Emulsionen nim m t bei Verd. der Plienosafraninlsg. von 
1: 20 000 auf 1: 80 000 zu, wahrend bei 1: 200 000 u. 1: 400 000 wieder ein erhcblichcr 
Ruckgang zu verzeichnen ist. Vf. nim m t an, daB das Optimum der Wrkg. des Farb- 
stoffes schon bei verhaltnismaBig geringen Konzz. erreicht ist, u. daB bei hóheren 
Konzz. der Farbstoff das Brom aus dem molekularen Bereich der Silberkeime teil- 
weise verdrangt u. dam it die pliotochem. Rcgression erschwert. (Pliotogr. Industrie
25 [1927], 1286—87.) L e s z y n s k i .

Josef Hrdlićka, Die Wirkung des Kaliumpernianganats auf die photographische 
Platte und dic Abweichungen vom Reziprozitatsgesetz. Vf. untersucht die Wrkg. von 
KM nOi auf die photograph. Platte unter verschiedensten Bedingungen. Die Einw. 
in  saurer Lsg. vor der Exposition vcrm indert y  u. die Differenz der verschiedenen 
Belichtungen cntsprechenden y-Werte. Durch Verlangerung der Einw. werden die 
Abweichungen vom Reziprozitatsgesetz herabgesetzt. Einw. nach der Exposition 
(vor der Entw.) hebt die Entwickelbarkeit Yóllig auf. Die Verss. m it K M n04 in  neu- 
traler Lsg. scheinen darauf hinzuweisen, daB die Solarisation bereits im aufsteigenden 
Teil der Schwarzungskurve eine Rolle spielt. Je  schwacher die In tensitat der Vor- 
belichtung ist, die zu einer definierten Schwarzung fiihrt, um so starker is t die Einw.
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einer neutralen KMnO,r Lsg. auf das latento Bild. KM n04 gi'eift nicht nur das kol- 
loidc Silber an, sondcrn auch die Schwefelsilberkcime. (Compt. rcnd. Acad. Sciences 
185 [1927], 711—13.) L e s z y n s k i .

E .F . M .van der Held und B.Baars, Uber den Parallelismus der Schwarzungs- 
hurvc.n phołographischer Platlen bei Zcitvarialion. Vff. untcrsuchen fiir Ilfordplatten 
bei Entw. m it Rodinal u. Glycin den Parallelismus der 8chwarzungskurven bei Zeit- 
yariationen im Vorhiiltnis 1: 10000. Bis zu Variationen im Verhaltnis 1: 1000 yer- 
laufen die Kurven bei Entw . m it Bodinal (1: 20) parallel. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 
364—68. U trecht, Physikal. Lab. d. Reichsuniy.) L e s z y n s k i .

Karl Broum, Dreifarbenfiller fiir Kollodiumemulsion fiir kiirzeste Exposition. Es 
wird die Zus. von Earbstofflsgg. gegeben, die ais El.-Eilter in  Verb. m it den wie iiblich 
sensibilisierten Eabrikaten yon Kollodiumemulsionen einwandfreie Resultate h in 
sichtlich korrekter Earbenausziigc u. kiirzester Expositionszeit gewahrleisten. (Pho- 
togr. Korrespondenz 63 [1927]. 377—78. Wien.) L e s z y n s k i .

K. Kieser, Ein Fehler schwefelgetonter Bilder. Ais Ursache der bei oder nach
der Schwefelłonung auf der Vorder- oder Ruckseite von Bildern auftretenden blauen 
Elecken wird die Anwesenheit des Ag^Fe(CN)t  erkannt, das bei der Einw. yon Ag., • 
Ee(CN)0 auf das Silber des latentcn Bildes entsteht. Wenn aus techn. Griinden am 
Auswaschzustand nichts geandert werden kann, is t zur Verhinderung der Blaufarbung 
auf hinreichende A lkalitat des Schwarzungsbades zu achten, da hierdurch die Zers. 
des Eerrocyans durch Licht u. saure Gase yerhindert wird. (Photogr. Industrie 25 
[1927]. 1257—58. Benel a. Rh.) L e s z y n s k i .

K.Hickman und D.Hyndm an, Selbstiatige Silberaufarbeitung aus Thiosulfat- 
biidem. Es wird eine A pparatur beschrieben, dio nach der bekannten R k .:
2 AgNaS20 3 -j- N a2S — y  Ag2S -f- 2 Na2S20 3 die automat. Silbergcwinnung aus 
gcbrauchten Thiosulfatbadern gestattet. (Brit. Journ. Photographie 74 [1927]. 683 
bis 685. Kodak Res. Lab.) L e s z y n s k i .

A. Lumiere, L. Lumiere und A. Seyewetz, Die bei der langsamen Entwicklung 
mit Glycin auftretenden Zioischenfalle. Die langsame Entw. m it Glycin (Iconyl) ist 
nicht zu empfehlen, da hierbei die Bldg. eines Hautchens aus Oxydationsprodd. 
Stórungen yerursaćht. Da die Oxydationsprodd. farblos sind, is t  das Hiiutchen 
schwer zu sehen. (Rov. Eranęaise Photographie 8 [1927]. 327— 28.) L e s z y n s k i .

A. H. Nietz und Raymond A. Whitaker, Ober ve.rsdiie.dene Effekte, die sich zeigen, 
wenn ein phołographischer Entwickler verdiinnt und geschiittelt wird. (Photogr. K or
respondenz 63. 71—78. 134— 44. — C. 1927. I. 223. 555. 556.) L e s z y n s k i .

Hans J. Vogler und Walter Clark, Latentes Bild und Entwicklung. Yff. stellen 
die Hypothese auf, daB fiir die Entwickelbarkeit eines Kornes eine gewisse Mindest- 
grofie der gebildeten Keime erforderlich ist. Es w ird angenommen, daB die E n t
wickelbarkeit durch die Bldg. eines stabilen Raum gitters des Silbers bedingt ist. 
N ur in diesem Ealle wird das Silber n icht durch den Entwickler peptisiert, die Silber- 
abscheidung t r i t t  ein, che die Peptisation einen merklichen Betrag erreicht hat. 
Es werden zahlreiche Literaturstellen zur Stiitze dieser Hypothese angefiihrt. (Brit. 
Journ. Photography 74 [1927]. 670—71.) L e s z y n s k i .

J. E. Sheppard, Die Chemie der Photographie. 3. M itt. Entwicklung von nega- 
tiven und positiven Bildern. Vf. behandelt zusammenfassend die Theorie der photo
graph. Entwicklung. (Journ. chem. Education 4 [1927], 749—57. Rochester, Eastm an 
Kodak Co.) L e s z y n s k i .

J. M. Eder, Fotoldruck, Zyanolyp-Gdalinedruck oder Lićhtpausdruck. Der im 
Jahre 1905 yon T e l l k a m p f  i i . T r a u b e  erfundene Fotoldruck gehórt zur Gruppe der 
Lichtpausdrucke. E r is t auch unter den Namen: Cyanotyp-Gelatinedruck, Ordo- 
yerax u. Eulgurdruck bekannt. Es w ird eine unentwickelte Cyanotypie (Blaupause) 
auf eine Eisen(II)-Salz enthaltende feuchte Gelatineschicht gepreBt, wodurch eine 
Rk. zwischen den Ec(II)-Salzen u. den Salzen der Cyanotypie herbeigefuhrt wird, 
die zur Eolge hat, daB an den m it unbelichteten Stellen der Cyanotypie in  Beriihrung 
gebrachten Teilen der Gelatineschicht Druckerschwarze festgehalten wird. Es kónnen 
ohne Verwendung einer Druckerpresse etwa 20 Abziige erhalten werden. (Photogr. 
Industrie 25 [1927]. 1175— 76. Wien.) ' L e s z y n s k i .

J. M. Eder, Umrechnung der hinter den farbigen Lichifiltern des Eder-Hecht- 
Sensitomełers gefundenen relativen Farbenempfindlichlceiten in  yjahre Farbenempfind- 
lichkeiten, bezogen auf ideał transparenłe Lichtfilter. Erlauterung der yom Vf. auf
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gestellten Umrechnungstabellen an H and von Beispielen. (Photogr. Industrie 25 
[1927]. 915. Wion.) R o l l .

Fritz Wentzel, Die Methoden zur Prufung photographischer Emudsiónsgelatinże. Vf. 
gibt eine Ubersicht iiber die in  der Praxis iiblielien Methoden zur Unters. yon pholo- 
graph. Emulsionsgelatine, insbesondere die Methoden zur Best. der Viscositat, Gallert- 
festigkeit, des F. u. der E., des ehem. Zus. u. der photograph. Eigg. (Photogr. Kor- 
rcspondenz 63 [1927]. 231—38. 268—74. 291—95. Binghampton, N. Y.) L e s z y n s k i .

Robert Kaufhold, Fcldkirch, Vorarlbcrg, Herstellung ton Photographien, welche 
an Stelle des geschicarzten Silbers des Schicarzweifisilherhildes Farblosungen oder Losungen 
anderer Stoffe tragen, 1. dad. gek., daB dio das SchwarzweiBsilberbikl tragende Emulsions- 
schicht durch Behandlung m it einer der bekannten Blcichlsgg. an den silberhaltigen 
Stellen gegerbt wird u. die in dio Emulsion vor oder nach der Bleickung u. Gerbung 
bzw. vor der Entw. des Bildes eingetragenen Farb- oder anderen Lsgg. durch Waschen 
des Bildtragers aus d jn  weich gebliebenon Emulsionsteilen entfernt werden, wahrend 
sio von den gegerbten festgehalten werden. — 2. dad. gek., daB yon einem Positiv 
ausgehend die gebleichte Emulsionsschieht in Earbstofflsgg. gebadet wird, dereń Los- 
lichkeiten gleich oder yerschieden sind, worauf dio Earbe, wie oben, entfernt wird. — 
Das Verf. ist auch bei der Herst. von Bromóldruckbildern u. in der Illustrationstechnik 
yerwendbar. (D .R .P . 440 090 K I. 57b vom 28/3. 1925, ausg. 10/11. 1927.) K u h l in g .

Lage Farben-Photographie-Auslands G. m. b. H., Deutschland, PhotograpM- 
sches Yerfahren. (F. P. 623288 yom 19/10. 1926, ausg. 21/6. 1927. D. Prior. 23/10.
1925. — C. 1927. I. 3240 (E. P. 266 468).) K u h l i n g .

I .  Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Husse,
Neuróssen), Herstellung von Farbstoffbildern durch Umwandlung des Silbers in farben- 
ziehendo Silberverbb., dad. gek., daB die durchgehend m it organ. Farbstoffen gefarbte 
Bildsohicht zweeks Bleichung an den silberfreien Stellen m it einem A tzm ittel behąndelt 
wird. — Ais Atzm ittel dient m it organ, wasserloslichen Fil., wie A., Aceton u. dgl. ge- 
mischte Hydrosulfitlsg., welche nur die gefiirbte Gelatine bleicht. (D. R. P. 451 506 
K I. 57b yom 24/6. 1926, ausg. 14/11. 1927.) K u h l i n g .

Mimosa Akt.-Ges., Dresden, Materiał zur unmittdbaren Herstellung positirer 
Bilder m it zwei auf einen Trager aufgebrachten lichtempfindlichen Schichten, von denen 
<lie obere sćhwaćh, die untere stark geluirtet ist, dad. gek., daB die untere, weniger licht- 
empfindliche Schicht aus einer m it einem opt. Sensibilisator yersetzten Emulsion 
von AgCl besteht. —  Die H artung der unteren Schicht muB so groB sein, daB dio 
getrockaeto Schicht auch h. W. widersteht. (D .R. P.  453072 KI. 57b vom 13/4.
1926. ausg. 28/11. 1927.) _ K u h l i n g .

Soc. an. Union Photographiąue Industrielle (Etablissements Lumiere und
Jougla Reunis) und Louis Lumiere, Frankreich, Photographische Negative. Ein 
Papiertrager wird einer- oder beiderseits m it der Schicht eines Kolloides, wie Gelatine, 
Gummi, D extrin o. dgl., bedeckt, welches Bichromat u. einen sehr fein yerteilten, 
weiBen, indifferenten Stoff, wie BaSO.,, enthalt. Das Erzeugnis wird belichtet u. 
h. oder k. entwiekelt, wobei die n icht (durch die Lichtstrahlen) geharteten Teile weg- 
gel. werden. Die Erzeugnisse sind durchscheinend ohne korniges Aussehen. (F. P. 
626 508 yom 2/4. 1926, ausg. 8/9. 1927.) K u h l i n g .

Daylight Film Corp., N ew  Y o rk , Herstellen von photographischen Kopierflachen 
ais Farbstoff trager. (D. R. P. 452 203 K I. 57 b  vom  10/4. 1921, ausg . 7/11. 1927. —
C. 1925. I .  1266.) K u h l i n g .

Fritz Hepner, Potsdam, Herstellung von photographischen Negaliven mittels Dauer- 
liegeentwicklung, dad. gek., daB oino Entwicklerlsg. ohne Alkali yerwendet wird. — 
Die Entw. kann fast unbegrenzt ausgedehnt werden, ohne daB Schleierbldg. auftritt. 
Es konnen Uber- u. Unterbelichtungen bei derselben Entw. u. am gleichen Ncgativ 
ausgeglichen werden. (D. R. P. 452 314 KI. 57 b yom 16/12. 1926, ausg. 8/11.
1927.) K u h l i n g .

Angel de Las Heras, Spanien, Mittel zum gleichzeitigen Entwickeln und Fixieren
ton Lichtbildern. Dio belichteten P latten, Filme o. dgl. wrerden m it wss. Lsgg. behąndelt, 
welche nebeneinander einen Entwickler, ein F ixierm ittcl u. freies Alkali enthalten, z. B. 
m it einer Metol, Na2S20 3, Na2S 03 u. NaOH enthaltenden Lsg. (F.P.  627 399 yom 
4/11. 1926, ausg. 3/10. 1927.) K u h l i n g .
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