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A. Allgemeine und pliysikalisclie Cliemie.
H. J .  B acker, B i t  sieben Metalle und die sieben Planeten. AuBfiihrungen ttber 

dio mutmaBliehe BegriffsyerbinduDg von Mond-Ag, Sonne-Au, Merkur-Hg, Yeaus Ca, 
Mars-Fe, Jupiter-Sn u. Saturn-Pb in  der babylon. Mythologie, iibernommen von den 
Griechen u. Bomem. ‘ (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 67. II. 1630—32. 1923. Gro- 
ningen.) G b o sz fe l d .

Ch. M. v a n  D ev en ter, JEin Fali von Bissoziation, urdersucht im 18. Jahr- 
hundert dwrćh die holldndifchtn Chetniker. Erwahnung einer Abbandlung von 
J. R. D e im a n , A. P a ets  yan  T k o o s t w ijk , P. N ie u w l a n d  u . N. B ond  „Mómoire 
sur la Naturę des Sulfurea Alcalins ou Foies de Soufre“ aus dem Jabre  1792, worin 
eine Untera. iiber daa Verh. von N H S in Gasform u. H ,S iiber H g beschrieben ist, 
wobei ein Bchwarzes Pulver (Hg,S oder HgS) entstand. Das bei dem Yera. ein- 
tretende DiesoriationBgleichgewicht: N H , - |-  HsS NH^HS wurde jedoch erst 
1881 u. 1882 durcb I sa m bebt  genauer tmtersueht. (Nederl. T ijdscbr. Geneea- 
kunde 67. I I . 1650—51. 1923. Amaterdam.) G b o sz fe l d .

E rn s t Cohen, Chemisch-Historische Notiztn. Pasteur'8 Niedtrlage im  „ In stitu t“. 
Schriftweehsel P a steu e s  m it Mit s c h e e l ic h  in ZuBammenbang mit P a steu es  ver- 
geblicher Bewerbung um Mitgliedschaft der Academie fiir die Section der Minera
logie u. der Geologie im Jabre 1857. (Nederl. Tijdachr. Geneeakunde 67. II. 1621 
bis 1624. Utrecht.) Gb o sz fe l d .

Jo zef Z aw id z k i, Erinnerungcn an Jan Babiński und seine iciuemchaftlichen 
Atleiten. Nekrolog. J . B a b iń s k i w urde geboren 1873, gest. 12. Ju li 1922. Er 
arbeitete beaondera auf dem Gebiete der Zuckerchemie u. phyaikal. Chemie. (Ro- 
ctniki Chemji 2. 57. 1921.) Ra b in o w it sc h .

E d g ar F. S m ith , Charles Baikcrville f .  N aehruf auf den am 18- 6. 1870 
geborenen, am 28. 1. 1922 in New York gestorbenen Foraeher. (Journ. Chem. Soe. 
London 123. 3421-22 . 1923.) J o s e ph y . ■

J. W., Alezander Crurn Brown  f .  Lebenabeachreibung u. W urdigung der W eike 
des am 26. 3.1838 zu Edinburgh geborenen am 28.10. 1922 gestorbenen Gelehrten 
der Chemie, Kryatallographie u. Phyaiologie. (Journ. Chem. Soe. London 123. 
3422—31. 1923.) J o s e ph y .

O. S o h d e  und P . L ipp , Andreas L ipp . (19. II. 1855—21. X. 1916.) N aehruf 
auf den Professor an der Teehn. Hcchachule in  Miinchen nebst Inbaltaangabe u. 
Veneichnia aeiner Arbeiten. (Tourn. f. prakt. Ch. 106. 77—107.1923.) POSNEB.

W. S . D unstan  und B. A. K e e n , Charles M ann Luxmoore f .  Naehruf auf 
den 1857 geborenen, 6.4 . 1922 gestorbenen Chemiker, Pharm aceuten u. Agrikultur- 
chemiker. (Journ. Chem. Soc. London 123. 3431—35. 1923.) J o s e ph y .

—, Herbert Mc Leod. N aehruf auf den am 9/2. 1841 in  NewiDgton geborenen 
u. am 3/10. 1923 verstorbenen Foraeher. (Naturę 112. 628. 1923.) Be c k eb .

F ran k  W ig g le sw o rth  C iark ę , Edward W illiams Morley f .  Naehruf auf den
29. l .  1838 in Newark, New Jersey , geborenen, am 24. 2. 1923 gestorbenen 

orseher der Chemie u. Phyaik. (Journ. Chem. Soc. London 123. 3435 40.
1923.) J o s e ph y .

VI. l .  74
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Ja m es  H opw ood Je an s , Gedachtnisrede a u f van der Waals. Nachruf auf den 
am 23. 11. 1837 in Leyden geborenen, am 8. 3. 1923 gestorbenen Gelehrten. Ein- 
gehende Betraehtungen der YAN DEE WAALSschen Zustandsgleichung. (Journ. Chem. 
Soc. London 123. 3398—3414. 1923.) J o s e ph y .

J . E . Y ersohaffelt, Uber die Eigensćhaften der Flussigkeiten im gesałtigten Zu- 
stande in  der Nalie des kritisćhen Punktes. Die vom Vf. entwickelte Methode nur 
Ableitung der Eigensćhaften gesatt. Zustande in der N 8he des krit. Punktes aus 
der charakterist. Gleichung der Fil. besteht in der Reihenentwicklung des Drucks 
bezogen auf v — u . T  — Tk u. der Anwendung thermodynam. Prinzipien auf 
diese Zustandsgleichung in  der Nahe des krit. Punktes. Vf. wendet diese Methode 
an auf eine beeondere Zustandegleichung, in der zum A usdruck gebracht wird, daB 
jede Isotherme in einem bestimmten Punkt (krit. Isotherme beim krit. Punkt) eine 
analyt. DiBkontinuitfit darstellt, die anseheinend durch die diesbeziiglichen Be- 
obachtungen bestatigt wird. Vf. hebt heryor, daB diese analyt. Diskontinuitat im 
Yerhalten der Isothermen, falls sie reell ist, nicht mit der physikal. Kontinuitat der 
fl. u. gasformigen Zustande, die lediglieh yerlangt, daB die Zustande homogener 
Fil. durch ein u. dieselbe charakterist. Gleichung darstellbar sind, im Widerspruch 
s te h t Bzgl. der rechner. Einzelheiten sei auf das Original verwiesen. (Journ. de 
Physiąue et le Badium [6] 4. 158—69. 1923.) K. W o lf.

H. v. E u le r  und E ric k  G. E.udberg', Reakłionskinełische Studien. I. (Ygl. 
Ztschr. f. anorg.- u. allg. Cb. 127. 244; C. 1923. III. 1534) Vff. wenden ibr bei 
in wss. Lsg. yerlaufenden hydrolyt. Ekk., die von verd. Sauren oder Basen kata- 
lysiert werderi, aufgeatelltes G rundpriniip auf die um kehrbare Bk. Athylacetat ^  
JEssigsaure -f- A . an. Eb berechnet sieh fur die reaktionsvermittelnden Ionen 
(Atbylacetatlsg. im Gleicbgewicht bei 20°; Esterkonz. == 0,05-n.; Easigsaure <=
A. =  0,87-n.; Katalysator 0,10-n. HCl) die Konz. 5*10—9. Demnacb ergibt sicb 
fiir K b der Essigsaure die GroBenordnung 10—,l. F ur den Umsatz im Gleich- 
gewicht ergibt sicb A == 1,5 • 10® =  log 0,05 — log (0,05 — x); x =  1,7 • 10 6 Mol/Min. =■ 
1,0*10—* Mol/Sek. Die Darst. des reagierenden Systems bringt im Sinne d e r  Elek- 
tronentheorie zum Ausdruck, daB die im Estermol. dem C- u. O-Atorn gemeinsame, 
eingezeichnete Elektronenbahn durch das H ' abgelenkt wird. D adurch wird das 
Badikal OC8H6 abgetrennt u. im Best CHsCO das abgegebene Elektron durch das 
OH.' ersetzt. Bzgl. der SpaltuDg des Athylaeetats zeigt sich, daB der Temp-Koeffi- 
zient der jsauren Hydrolyse sehr angenahert gleich dem fiir die OH-Umwandlung 
von a-Glucose gefundenen ist (vgl. Y. E u le b  u. H e d e l iu s ,  Biochem. Ztschr. 107. 
150; C. 1920. III . 581). Demnach ist der Temp.-Koeffizient der Bk. gegeben durch 
den der Ioniaation der beteiligten Molekiilarten (Ester u. W .). Fflr die Hydrolyse 
dea Athylaeetats ist der Temp.-Koeffizient nur wenig groBer ais derjenige des 
Ionenprod. des W ., woraus folgt, daB die Salzbildungswarme auch in diesem Falle 
gering ist. (Ztschr. f. Physik 16. 5 4 -6 2 . 1923. Stockholm.) K . W o lf .

P . N. P aw low , Uber den molekularen Zustand reiner Fliissigkeiten. III. (H. 
vgl. Journ. Buss. Phys.-Chem. Ges. 48. 1175; C. 1923. I II . 1054.) Das Verbaltni9 
des reduzierten Vol. einer F l. zu dem von (ais Bezugskorper angesehenen) CCI* 
hat fiir Alkohole, Eg. u. W . ein Minimum bei m ittleren Tempp., fur iibrige FU. 
ist seine Tem peraturabhangigkeit viel geringer. In  der Beihe gesatt. KW-stoffe 
wachst es der Anzahl yon C-Atomen proportional. Die Ggw. eines Binges er- 
niedrigt es, die Doppelbindung erhoht. D er EinfluB der Einfiihrung von O, N usff- 
kann nicht durch additive Zahlen wiedergegeben werden. (Journ. Buss. Phys-- 
Chem. Ges. 48. 1728-44 . 1916. Odessa.) Bikebman.

M. N. S ta tes , Der Viscosiłałtkoeffizient von Helium und  die Oleitung ton Helium 
und Sauer&toff mittels der konstanten Abweichungmethode. Die Arbeiten von Stact 
(Physical Beyiew [2] 21. 239; C. 1923. III . 1629) u. YAN D y k ę  (Physical Beview [2] 2L
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250; O. 1923. III . 1630) yeranlaBten Vf., weitere Veras. iiber die Gleitung, unter 
Benutzung yersctaiedener Oberflachen u. anderer Gase, anzustellen. Beschreibung 
des von VAN D y k ę  benutzten durch Vf. abgeanderten App. D ie HeBresultate Bind 
in 6 Tabellen geordnet. Sorgfaltig gereinigtea H e, das nur eine spektroskop. Spur 
von H, aufwies, ergab fiir den Viscositatskoeffizienten bei 23°: T]t, =■ 1962,3-lO” 7. 
Fur polierte u. unpolierte Silberoxydoberflaehen ergaben sich folgende W erte fiir 
die Gleitung £„ • 107: fiir die unpolierte Oberflaehe, 123 (He); 61,1 (O,), fiir die 
polierte Oberflaehe, 160 (He) u. 70 (O,). F iir die friiher beobachtete Anderung der 
Gleitung mit der Zeit wird das Freiw erden von adsorbierten Gasen an der Ober
flaehe, hauptsachlich 0 % im .F alle  einer Silberoiydoberflache, verantwortlich ge- 
maeht. (Physical Reyiew [2] 21. 662—71. 1923. Chicago, Univ.) K. W o l f .

W . H e rz , Uber das b der van der Waahschen Gleichung. Vf. weiBt auf die 
Proportionalitat von bk u. dem krit. Molyol. M : dk hin. Berechnet nach den Daten 
aus den Tabellen von L a n d o l t -B O e n s te in  u . H e r z  u . N e u k ik c h  (Ztsehr. f. physik. 
Ch. 104. 433; C. 1923. III . 1124) ist (M. : dk) : bk bei 58 von 72 Ffillen zwischen 
2,0 u. 2,4. Neben einigen Fil. weichen Ne, H  u. He ab. In  der Beihe der Edel- 
gase Btellt Ne in bezug auf bk u. M. : dk eine Unstimmigkeit vor. ba u. M : d0 
fallen sehr nahezu zusammen; in  homologen Beihen organ. Yerbb. wachst M : d 0 
etwaB starker ais b0 mit steigendem Mol.-Ge w. Die bereehneten W erte Bind in 
Tabellen zusammengestellt. (Ztsehr. f. Elektrochem. 29. 527—30. 1923. Breslau, 
Univ.) B e h b e n d t.

W .C . M. Lew is, D oris E. M e rrim a n  und T. M oran, Die Hydratation von 
Essigsaure und Chlorwassir&tofftawre und die die Aktivita t des Watserstoffions be- 
stimmenden Faktoren. Yff. bestimmen die EK. der K ette: n. Kalomelelektrode/ge- 
Batt. KCl-LBg. /  n. Essigsaure -f- Saceharose / H , bei 30°. Die Saccharosekonzz. 
steigen von 0 —1,755 Mol. pro 1 Lsg. Dementsprechend sinken die EK. von 0,4208 
bis 0,4014 Volt, wabrend die Aktinitaten d tr H ' von 0,00476 -0,0110 steigen. W eiter 
bestimmen Vff. die EK. der K ette: n-Kalomelelektrode/gesatt. KCl-Lsg./0,l-n. HC1- 
Lsg. -{- Essigsaure/H , bei 30°. Die Essigsaurekonzz. steigen von 0—2 Mol. pro 1. 
Die EK. sinken von 0,3477—0,3419 Volt u. die Aktiyitaten der H ’ Bteigen von
0,0794—0,0996. In  Obereinstimmung m it der A ktiyitat der H ' u. der [H'] pro 
Einheit freien W asserraum s in  der Saccharoseleg. ergeben sich 3 Mol. HsO ais 
Hydratationswasser der Essigsaure. — Yff. bestimmen weiter die EK. der K ette: 
n. Kalom elelektrode/gesatt. K C l-Lsg./0 ,l-n . HC1 -j- Saccharose/H j bei 25°. Die 
Saccharosekonzz. steigen yon 0—2,047 Mol. pro 1, die A ktiyitaten der H ‘ von
0,080 —0,288. Die Aktiyitiitsanderungen laasen sich nieht allein durch die Raum- 
korrektion infolge Ggw. der Saceharose erklaren. Dio durch Einbeziehung der 
Yerdunnungawarme bereehneten A ktiyitatswerte betragen 80—90% der esperimentell 
beBtimmten Zahlen. Der noch bleibende UberschuB ist moglieherweise auf die 
vermehrte Ionisation der Siiure durch die Saceharose zuriickzufiihren. Auf Grund 
der Ergebnisse von F a le s  u. M o e e ll  (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 2071; C. 1923. 
I- 295) leiten Vff. aus den kinet. Yerhaltnissen der Saccharoseinyersion durch 
HCl-Lsgg. den mittleren Hydratationsgrad der HCl-Lsgg. zu etwa 7 Mol. HjO ab. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 702—12. 1923. Liyerpool, Uniy.) K. L in d n e b .

D avld  CharleB Jo n es , Bindrę Jcritisćhe Ldsungstemperaturen ais Eritcrien der 
Rtinheit von Essigsaure. Vf. gibt die Loslichkeitskuryen der Systeme Essigsaure- 
Petroleum, Essigsaure-Cj/cZofte^an, Essigsaure-G S,, aus denen sich der P unkt yoll- 
Etandiger Mischbarkeit (krit. LSsungstemp.) bestimmt, u. untersueht den EinfluB, 
den Ggw. von W . auf die binaren krit. Lósungstempp. der 3 Systeme hat. — Die 
LóslichkeitsbestBt. wurden in  kleinen, ca. 6 cm langen Glasrohrchen ausgefuhrt, 
durch dereń seitliche Anaatzrohre die zu unterauchenden Substanzen mittels sorg- 
ftltig geeichter Pipetten eingefiihrt wurden. F . der Essigsaure bei Untera. deB
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Systems EssigeSure-Petroleum 16,5°, bei Unters. der beiden anderen Systeme 16,58°. 
Das Petroleum war von etwa vorhandenen aromat. Yerunreinigungen durch mehr- 
tagigea Erhitzen am RiickfluBkiihler mit HNOs u. H jS 04, durch Schiitteln mit 
SiO,-Gel u. fraktionierte Dest. gereinigt worden. Zur Verwendung kam die zwischen 
185 u. 195° iibergehende Fraktion. — Die Loslichkeitskuryen zeigen die n. ge- 
wolbten Formen. Im System Essigsaure-Petroleum liegt die krit. Losungstem p. 
bei 50,15°; die Loslichkeitskurye wird bei 14° von der Gefrierpunktakurve ge- 
schnitten. Krit. LoBUDgBtemp. fur das System Essigsaure-Cyclohesan 4,2°, fttr das 
System Essigsaure-CS, 3,9°. Bei diesen beiden Systemen liegen die Gefrierpunkts- 
kuryen oberbalb der Loslichkeitskuryen. — Ggw. yon W . in der Essigsaure er- 
hoht die krit. L5sungstem pp. nahezu linear; u . z war erhoht im System Essig- 
saure-Petroleum  die Ggw. yon 1 °/0 W. um etwa 32°. In  den beiden anderen 
Systemen ist der EinfluB von W . wesentlich geringer. Diese Abhangigkeit der 
krit. Losungstempp. von der Ggw. von W . liefert in der Best. der krit. LosungB- 
tempp. eine empfindliche Methode, um den W .-Gehalt yon Essigsaure in den unter- 
sucbten Systemen festzustellen. (Journ. Ghem. Soc. London 123. 1374 — 81. 
1923.) Mugdan .

D av id  C harles Jo n es, Ternare kritische Lósmgstemperaturen ais Kriteritn der 
Rtinheit von Fliissigkeiten. (Vgl. Or t c n  u. J o n es , Journ. Chem. Soc. London 115. 
1055; C. 1920. IV. 110 u. yorst. Kef.) Die Best. terniirer krit. LósuDgBpbSnomeLe 
ist rasch u. leicht auszufiihren u. hat besonders 2 Vorteile: D urch psssende Wahl 
zweier Komponenten u, genaue Feststellung ihrer Konzz. ist os moglich, 1. die 
Methode auf eine groBe Anzahl organ. FU. auszudehnen, u. 2. den Punkt yoll- 
kommener Mischbarkeit bei Atm.-Druck innerhalb eines gewissen Temp--Gebietes 
zu bringen. D er Vf. pruft die Anwendbarkeit seiner Methode an einer Anzahl 
einfacher organ. Verbb., die in  Essigsaure yollkommen u. in W . nur teilweise 1. 
sind, dereń Unters. daher bei zunehmender Yerd. der Saure notwendig zu ternaren 
krit. Loaungstempp. fiihren muB. Eine graph . Ubersicht der Ergebnisse fiir die 
ternaren Systeme Essigsaure-W . u. 1. Petroleum, 2. Gasolin, 3. Gyćlóhexan, 4. GS„ 
5. Brommesitylen, 6. CGlt , 7. Xylol, 8. Toluol, 9. Bzl., 10. Thiophen, 11. Phenetol, 
12. Nitrobenzol u. yerwandte Verbb. gibt F igur 1 im Original: yerd. man die 
EssigBaure entspreehend einer Verscbiebung des F . von -f-17 bis —5°, so erhalt 
man mit den ais Ordinaten aufgetragenen organ. Fil. eine ternare krit. Losungs
temp. yon ca. 20°, falla das Verhaltnis Essigsiiureleg.: organ. FI. wie 0,5824 ccm :
0,4959 cem ist.

L o s l ic h k e i t s b e z ie h u n g e n  in  d e n  S y s te m e n :  E s s ig s a u r e  - C yclo-
h e z a n ,  E s s ig s S u r e - N i t r o b e n z o l  u. E s s ig s a u r e - p - N i t r o to l u o L  Figur 2 
des Originals gib t die Loslichkeitskuryen fu r GyclÓhexan-wasserfreie Essigsaure (A), 
Cyclohesan-99,72°/0ig. Essigsaure (B), Cyeloheian-98,8°/0ig. Essigsaure {O), p-Nitro- 
<oiwoZ-83,2°/0ig. Essigsaure (Z)) u. Nitrobenzol-83,20/0ig. Essigsaure (E). Sehr deut- 
lich ist der Unterechied in den Loslichkeitskuryen fiir binare Systeme (4), ternare 
Systeme, in  denen die dritte Komponente nur in sehr geringer Menge yorhanden ist, 
[B  u. G) u. ternare Systeme, in  denen alle 3 Komponenten in yerhaltnismaBig grofien 
Mengen yorhanden sind. (i)  u. E) Im System wss. Essigsaure-Nitrobenzol erhalt man 
bei Benutzung einer Essigsaure vom F. =  —5,4° (83,2°/0ig.) eine krit. Losungstemp- 
bei 17,3°. Mit dem Nitrobenzol yerwandten organ. Fil. erhSlt man bei AnwenduDg 
einer Saure vom F. =  11,8° u. denselben Mengenyerhaltnissen der Komponenten 
folgende k r i t  Losungstempp.: Nitrobenzol 22,5°, m-Nitrotoluol 52°, o-Chlornitro- 
ienzol 56,8°, o-Nitrotoluol 42,55°, p-Nitrotoluol 46°, Brommesitylen 2°. Die Ein- 
fiihrung einer zweiten Nitrogruppe scheint einen Loslichkeitseffekt in entgegen- 
gesetzter B ichtung zu bewirken, wie die E infuhrung der ersten. D er EinfluB der 
Metbylgruppe schuint d e r s e lb e  zu sein im Falle BzL-Toluol u. N itro b e n z o l-N itro to la o l .
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— B al.-w sB . E s s ig s a u r e :  Dia krit. Losungstemp. mit einer EssigsSure vom
F . =■ 0,9° (88,3°/0ig.) liegt bei etwa 15°. Von den typ. Verunreinigungen dea Benzole: 
Thiophen, Toluol, GaBolin, Cyclohesan u. n-Butylalkohol beeinfluBsen Gasolin u. 
Cyclohezan die krit. Losungstemp. faat gleich. Die Methode erweist sich ais sehr 
geeignet, um die Konz, yon n-Butylalkohol in Bzl. su bestimmen. — O S ,-w as. 
E s s ig s a u r e  : B e s t.  v o n  S in  C S ,: D ie krit. Loaungatemp. m it einer Essigaaure 
yom F. => 15,3° liegt bei 12,4°. Sie ist sehr empfindlieh gegen Anweaenheit von S: 
1% S erhoht eie um 4,7°. 1 %  Bzl. erniedrigt die krit. Losungstemp. des Systems 
utn 1,5°.

Sowobl auf binare ais aiif ternare krit. Losungatempp. hat jede Verun- 
reinigung ihre spezif. W rkg., die man kennen mufi, um die Anwendbarkeit der 
Methode ru r  Best. dieBer Verunreinigung zu ermeasen. — Ggw. einer Yerunreinigung 
in der zweiten Komponenta kann bei Best. binarer krit. Losungstempp. nicbt fest- 
geatellt werden. Dieser Febler kommt bei Best. ternarer krit. Losungstempp. nicht 
in Betracht. (Journ. Chem. Soc. London 123. 1384—94. 1923, London, H o p k in s  
Univ.) M u g d a n .

G. T am m ann , D at chemische Verhalten fesłer Stoffe. Zusammenfassender Vor- 
trag iiber daB chem. u. physikal. Verh. der Mischkrystalle, binarer Schmelzen, 
pulyerformiger Gemenge, Glaser, Legierungen an Hand neuerer Arbeiten. Yf. 
weist besonders au f  die Bedeutung des Auftretens innerer Diffusion, sowie auf die 
Schutzwrkgg. der inaktiven Atomkompleze hin. (Ztschr. f. Elektrochem. 29. 509 
bis 518. 1923. Gottingen.) K . L in d n e e .

C. K e lb e r , Die katalyttsche Hydrogenisation organischer Verbindungen m it un- 
edlen Metallen bei Zimmei temperatur. VI. Der E in flu /? des Sauerstoffs a u f Nickel- 
lcatalyaatoren. Der Einflu.fi von Wasser a u f Nickelkatalysatoren bei erhóhter Tempe
ratur. EeduTctionstemperatur und A ktM ta t. (V. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 
2255; C. 1921. I II . 1403.) Das Obertragungsyermogen von Trager-Nickel-Katalysator 
gegeniiber zimtsaurem N a  iet ungefiihr gleich der A ktiyitat yon Ni enthaltendem 
tiagerfreiem Katalysator. — Schuttelt man den Tragerkatalysator nach dem Ein- 
Baugen yon W . mit O, bo nimmt er ungefahr die gleiche Menge auf wie der trager- 
freie, obwohl er nur den sechsten Teil Ni wie jener enthalt. Ersterer is t danD, 
wenn auch in geringem Mafie, wieder akt. im Gegensatz zu dem tragerfreien 
Katalysator. Liingeres Behandeln mit H , gibt beiden Katalysatoren wieder eine 
ziemliche Aktiyitat. (Ober die einzelnen Yerss. vgl. Tabellen im Original). — Der 
in W. suspendierte schwarze Tragerkatalysator geht beim Erhitzen in  H,-Atmosphare 
unter badeutender Vermehrung des H,-Vol. iiber Grau in Graugriin iiber u. erleidet 
eine starkę Abnahme seiner Aktiyitat. Zieht man bei der Einw. von W. auf den 
Tragerkatalysator einen SchluB aus der Menge des entwickelten H , auf die Art 
des entstandenen Ozyds, so ergibt sich, daB weniger H , entsteht, ais Ni bei der 
Umwandlung in Nickeloxydul aus W . entwickelt wurde. Es bildet sich wohl in 
der Hauptsache NiO, die tieferliegenden Teilchen werden aber n icht oder nur un- 
TolUtandig angegriffen. Die noch yorhandene maBige A ktiyitat w ird durch die 
Ggw. geringer Mengen elementaren Ni erklart, daa sich der Ozydation durch W . 
entzogen hat. — Die aus W . u. N i-M etalltragerkatalysator darch Ozydation ent- 
stehenden Ozydkatalysatoren sind fast inaktiy, im Gegensatz zu den aua Ozyden 
durch Red. gewonnenen. Ea ist deshalb wahrscheinlicb, daB der akt. Anteil deB 
durch Red. bei 200—220° von W i l l s t a t t e r  u . W a ld s c h m id t - L e i t z  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 54. 131; C. 192L I. 758) erhaltenen Katalysatora nicht NiO, sondem 
metali. Ni ist u. daa Ozyd nur ala Trager dient. Nickelsubozyde ala katalyt. wirk- 
samen Anteil anzunehmen, iat irrig. — U nter den Bedingungen, bei denen der 
Tragerkatalysator durch W . unter Abgabe yon H , orydiert wird, gelang eine 
Ozydation des tragerfreien Ni-Katalysators nicht, es ist weder die Entw. yon H ,,
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noch Abnahme der A ktiyitat festzustellen. — W Shrend die ohne Trager iiber 400° 
hergestellten Katalyaatoren eine wesentliche EinbuUe ihrer A ktiyitat erleiden (bei 
550° ist er schon prakt. inaktiy), besitzt der auf T rager niedergeschlagene Ni- 
Katalysator aueh nach der Eed. bei Tempp. iiber 400° ein gutes tłbertragungs- 
yermogen. Das Optimum der A ktiyitat liegt bei 350°, dann erfolgt eine standige 
Abnahme der Aktiyitat, aber, aueh bei 1000° reduziert, ist noch ein bescheidenes 
tjbertragangsyerir.ogen beim Tragerkatalyeator yorbanden. (Ber. Dtech. Chem. 
Ges. 57. 136—41. Heilbronn, Lab. v. K e a e m e e  & F la m m ęb .) B u sch .

C. K e lb e r , Die katalytische Hydrogenisation organischer Yerlindungen mit 
unedlcn Mełallen bei Zimmertemjperatur. V II. Hydrierungen m it elementarem Nickel 
unter Ausschlufi von Sauerstoff. (VI. vgl. voist. Bef.) Vf. hat Hydrierungen mit 
Ni-KatalyBatoren angestellt, bei denen sowohl die za hydrierende Substanz wie das 
Losungsm. frei von gel. u. gebundenem O waren, um den Einwand von WlLL- 
STATTEE u. Se it z  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 56. 1394; C. 1923. III. 378) aua- 
zusehalten, daB der notige O [aus der was. Lsg. entnommen werden konnte. — 
Diphenyldiacetylen u. Azobenzol wurden mit bei yersehiedenen Tempp. im Hj 
reduziertem Nickelcyaniir ais K atalysator in  H eian  ais Losungsm. g la tt u. schnell 
hydriert. Es muB also elementares Ni sein, das die H ydrierung katalyBiert. — 
Ebenso wie der bei 300° aus Nickelcarbonat hergestellte Katalysator eine wesent- 
lich erhóhte Aktiyitat gegeniiber dem bei 450° gewonnenen zeigt (vgl. K elbeb , 
Ber. Dtseh. Chem. Ges. 49. 55; C. 1916. I. 289), zeigt aueh der aus Nickelcyaniir 
hergestellte Katalysator ein ahnliehes Yerh. AussehlieM eh die durch die erhohte 
Temp. bedingte Oberflachenanderung deB Katalyeators ist es also, die eine Ver- 
minderung der A ktiyitat heryorruft. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 57. 142—43. Heil
bronn, Lab. yon K e a e m e e  & F la m m ee .) B usch .

U. Z elin sk y  und P . B orisoff, U ber die katalytische Hydrogenisation von 
Pyridin. Beim tlberleiten  von PyridindHmp{en iiber platinierte 40°/0ig- Asbest- 
faden in  einer Hj-Atmosphare bei 150° entsteht reines Piperidin. — W ird gleich 
hinter dem Pyrid in  Benzol dureh das Bohr getrieben, so entsteht Cyclohexan; dem- 
naeh w ird Platinschw arz bei 150° durch Pyrid in  nicht yergiftet. — G ebraucht 
man den zur Eed. yon Pyridin benutzten platinierten oder palladierten Asbest zur 
Dehydrogenisation yon Piperidin, welche Bk. schon bei ca. 250° sehr glatt yerliiuft, 
so biiBt der Katalysator die Fahigkeit, Hydrogenisationsprozesse zu yermitteln, 
ganzlich ein, sowohl gegeniiber Pyridin, ais aueh gegeniiber B zl.; er ist nun nicht 
mehr imstande, die Dehydrogenisation yon Cyclohesan zu bewirken, behalt aber 
w eiter die Fahigkeit, P iperidin zu dehydrogenisieren. — Mit 45%ig. Palladium- 
asbest wurde ebenso Bzl. zu Cycloheian hydrogenisiert; wurde das Bohr un- 
mittelbar danach zur Hydrogenisation yon Pyridin yerwandt, so entsteht Piperidin. 
D er Pd-Katalysator ist nach der geleisteten Eed. yon Pyrid in  fiłr das BzL yer
giftet u. hat sein Eeduktionsyermogen gegeniiber diesem KW -stoff eingebiiBt. Da- 
gegen b leib t seine A ktiyitat gegeniiber Pyridin erhalten. — Aueh 10e/o’g- Palladium- 
asbest besitzt noch gute Eed.-W rkgg. gegeniiber Pyridin. (Ber. Dtech. Chem. 
Ges. 57. 1 5 0 -5 3 . Moskau, Org. Lab. d. I. Uniy.) Busch.

W . D. Cohen, Die Lichtoxydation von Alkohol. I II . Der photokatalytische 
E influfi einiger Kttonreihen a u f die Lićhtoxydation von Athylalkohol. (II- vgl. 
B o e s e k e n , Eec. trav. ehim. Pays-Bas 4 0 . 433; C. 192L III. 1318.) Um festzustellen, 
welcher Zusammenhang zwischen der Konfiguration eines Ketons u. seinem photo- 
katalyt. EinfluB auf die Oxydation eines Alkoholes besteht, untersuchte Yf. den Ein- 
fluB einiger Ketonreihen auf die Osydationsgeschwindigkeit von Alkohol. — Beschrei- 
bung des benutzten Liehtthermostaten. — Bei der Kk. L icht -f- Keton -f- A. -f- Os =  
Keton Aldehyd +  H90  yerBchwindet eine gewisse Menge Os ; ein MaB fur die 
photokatalyt. A ktiyitat ist die Geschwindigkeit der Oa-Aufnahme. Ais Losungsm.
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bezw. zu osydierende FI. wurde abeol. A. benutzt. Vf. (Eec. trav. ehim. Pays-Bas 
39. 244; C. 1921. III . 785) berichtigt seine friihere SchluBfolgerung, daB fur die 
photochem. Eed. der Ketone W . ein starker Antikatalysator sei, da Veras. keine 
nenaenswerte antikatalyt. W rkg. von W . ergaben. (Vgl. H o u b e n -W e y l,  Die 
Methoden der organ. Chemie, 2. Aufl. [1922.] Bd. II. S. 983.) — Es wurden folgende 
Verbb. untersucht: Benzophenon, PhenylcyclohexylJceton, Dicyclohexy1keton (bei allen 
Konzz. inakt.), P}ienyl-n-hexyllceton, Di-n-hezylJceton (bei allen Konzz. inakt.) Actto- 
phenon, Propiophenon, Phenylbenzylketon, Diphenylacetophenon, TriphenylacełopJtenon 
((3-Benzpinakoline) (inakt.), Aceton (bei allen Konzz. inakt.), MonopJunylaceton, e. 
Diphenylaceton, a. Diphenylaceton, Triphenylaceton-1,1,2, 8. Tetraphenylaceton, 
Phenylfurylketon, Diacetyl, Benzil, Acetylbenzoyl, JBuril, Benzfuril, Terephthalophenon, 
Isophthalophenon, Phenanthrcnckinon, Anthrachinon, Gampherćhinon, Fluorenon  (bei 
allen Konzz. inakt.), a-Hydrindon, fi-H ydrindon  (ais Pbotokatalysator unbrauchbar), 
Indandion-1,2, Penłantriketon (inakt.), DiphenyltriJceton (inakt.), Alloxan  (auBerst 
geringe A ktm tat). Die Verauchsresultate fiihren zu nachstehenden Folgerungen. 
Die AktmerungBgeschwindigkeiten sind innerhalb ziemlich weiter Grenzen un- 
abhangig yon der Konz. des Ketons. F ur die Photoaktiyitat der Monoketone ist 
im allgemeinen der „arom at." Charakter noch an den mehr oder weniger b. Bau 
des Mol. gebunden. (Koninkl. Akad. van W etensch. Amsterdam, W isk. en Natk. 
Afd. 32. 555—67. 1923. Delft, Techn. Hochsch.) K. W o lf .

A j . A to m s tru k tu r .  R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie .

G. C. E vans, Eine Bohr-Langmuir-Transformation. Vf. betrachtet das Bohrsche 
u. daB Langmuirscbe Atom hinsichtlich der Frage, ob alle „Vorgange“ dea einen 
Systems denen deB anderen aquivalent sind. Die mathemat. Ausfiihrungen sind im 
Original nachzulesen. Vf. schlieBt, daB das Langmuirsche statische Atom (fur chem. 
Vorgange) dem Bohrschen (fiir Strablungserscheinungen) Squlvalent ist. Die Trans- 
formation von dem einen System zum anderen w ird ais mechan. Vorgang aufgefaBt. 
(Proe. National Acad. Se. W ashington 9. 230—36. 1923. Eiee Instit.) K. W o lf .

J .  3?. T. Y onng', U ber eine Anwendung der Theorie des Magnetismus zur Be- 
rechnmg der Atomdurćhmesser. Vf. berechnet aus der magnet. Suszeptibilitat fiir 
das Atommodell von B oh r  u. von L a n g m u ir  die Atomdurćhmesser. F iir die 
Halogene stehen die berechneten W erte mit den durch die Eontgenstrahlenanalyse 
an Krystallen bestimmten Zahlen einigermaBen in  Einklang, wahrend die vom Vf. 
berechneten Eadien der Metallatome durehweg yiel tiefer liegen ais die ge- 
messenen Werte.

Magnet. 
Suszeptibilitat (Yf.) Viscositat

E a n k in e

Kompressi-
bilitat

E ic h a ed s

Atom
struktur

L an dŻ

Eontgenstrahlen

Bohr-
modell

Langmuir-
modell D avey Beagg

Cl . 1,4 1,7 1,43 1,4 1,6 1,56 1,05
Br 1,3 1,3 1,59 1,5 1,8 1,73 1,19
J 1,5 1,5 1,75 1,7 2.0 1,98 1,4

(Proe. Trans. Eoy. Soc. Canada [3] 16. Sekt. III . 4 9 -6 1 . 1922.) B e c k e r .
G regor W e n tz e l, U ber den Elektronen absorbierenden Quersćhnitt der Atome. 

Vf. leitet durch eine Betrachtung der G-esetze des kontinuierlichen Eontgenspektruma 
den inneren Eadiua r  ab , welcber alB W irkungsąuerschnitt der Atome gegen 
langsam bewegte Elektronen fiir die Durchlassigkeit derselben durch die zentralen 
Atombereiche in  Betracht kommt. iBt 2 der Abstand des Elektrons am K ern, in 
welchem der Betrag der potentiellen Energie des Elektrona den Betrag seiner ur-
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spriinglichen kin et, Energie erreicht, a eine konstantę Lange, etwa 1 1 .., so ergibt 
sich empir. 1/r =  1/2 -f- l/a . Diese Formel ist auch anwendbar fur die Berechnung 
des ringformigen UmladungsąuerBchnittes von H + -Kanalstrahlen u. fó-Strahlen. 
(ZtBchr. f. Pbysik 15. 172—97. 1923.) B e c k e r .

P. W eiB , Uber das Ałommoment von Sauerstoff. H insicbtlich der klass. Be
rechnung der Atommomente fiihrt die Quantelung der Elektronenbahnen nach 
S om m erfe ld  u. nach P a t j l i  (Physikal. Ztschr. 21. 615; C. 1921. I. 704) zu W ider- 
sprucben. Vf. nimmt an, daB in den Atomen u. in den Moll. magnet, oder elektro- 
stat. Felder vorhanden sind. Diese Felder Bind, bezogen auf das auBere magnet. 
Feld, ais sehr starkę aufzufasBen. Die Bahnenquantelung laBt sich mit Bezug auf 
die Richtung der vom Mol. m itgefiihrten intramolekularen bezw. intraatomaren 
Felder durchfuhren. Die in  der Magnetontheorie benutzten Atommomente werden 
unter der Voraussetzung berechnet, daB das magnet. Mol. die an ein Atom der 
paramagnet. Substanz gebundene Masse ist. F iir 0 % ergibt sich folgendes. Die 
spezif. W arme bei konst. Yol. u. das Verhaltnis der beiden spezif. W armen bei 
diesem GaB verlangen 5 Freiheitsgrade u. demnach die starre Yerbindung der
2 Atome. Demnach ist das magnet. Mol. Os =  32. Die molekulare Curiekonstante 
ist C =  32 • O,103158, demnach das molekulare Moment a0 =  ]/3R C ; fiir die Magneton- 
zahl im O, ergibt aich n =  14,132. Nach der neuen Elektronentbeorie ist das 
magnet. Mol. da3 Atom aelbst n. die molekulare Curiekonstante C => 16*0,3158, 
woraua sich die .Magnetonzahl pro Atom zu n  =  9,992 ergibt. (Journ. de Physiąue 
et le Radium [6.] 4. 153—57. 1923.) K. W o lf .

S an i D nshm an, Eleklronenemission aus Metallen ais Funkłion der Temperatur. 
(Vgl. D a v is s o n  u. G e rm e r , Physical Review [2,] 20. 300; C. 1923. III . 1376.) 
Vf. leitet unter der Vorau8setzung, daB die Elektronenemission aus einem Metali 
thermodynam. der Verdampfung eines einatom. GaseB aquivalent ist, eine Gleichung 
ab, indem er das NERNSTsche W armetheorem auf einatomige Dampfe anwendet. 
Diakusaion der Vorteile dieser Gleichung gegenuber der RiCHARDSONsehen. Aus 
den erperimentellen Daten wurden die W erte der Arbeitsfunktion in  Volt berechnet 
u. ergaben fiir W  4,53; Th  2,94; Jkfo 4,31; Ta 4,40; Ca 2,24 bis auf 1/i — 1% . Die 
W erte fiir U 3,28; Z r  3,28; !F3,19; Ge 3,07 sind obere Grenzwerte. Im allgemeinen 
Bind die W erte um so niedriger, j e  groBer das Atomvolumen. (Physical Review 
[2.] 21. 6 2 3 -3 6 . 1923. Schenectady [N.Y.].) K. WOLF.

S an i D nshm an, Theorie der Elektronenemission. (Vgl. vorst Ref.) Vf. dis- 
kutiert den EinfluB der Obeiflachenbeschaffenheit u. Feldstarke auf die Elek- 
tronenemisBion, unter Hinweis auf seine in Gang befindliche erperim entelle Prufung 
der Theorie von S c h o t t k y  (Ztschr. f. Physik 14. 63; C. 1923. I. 1522). Wahlt 
man solche kathodische Feldatarken, daB die Arbeitsfunktion der Emission biB faBt 
auf Nuli ainkt, so wird die Elektronenemission unter diesen VerhSltnissen nicht 
langer einem Esponentialgeaetze gehorchen. (Trans. Amer. Electr. Soc. 44. 125—40.
1923. Schenectady. N. Y. Sep.) K. W olf.

01 iv e r L odge, Der Ather und JElektronen. Auablick auf Beziehungen zwischen
der N atur des W eltathera u. der der Elektronen. (Naturę 112. 185—92. 1923.) Be.

J .  A. G ra y , Die Umwandlmg von Elektronenenergie in  elektromagnetische 
Energie. W enn eine bestimmte Anzahl von Elektronen (Kathoden- oder fl Strahlen) 
diinne Schichten von verschiedenen Substanzen m it beatimmter Geschwindigkeit 
durchąueren, dann wird ein Anteil ihrer Energie in elektromagnet. Strahlung um- 
gew andelt, der dem Quadrate der Atomnummer der Substanz proportional iat. 
U nter diesen Umstanden hangt die umgewandelte Energie nur von der Masse der 
durchstrahlten Schicht u. von der Anzahl der /?-Teilcben ab, is t aber von der Ge- 
Bchwindigkeit unabhangig. Dieses wird durch eine einfache mathemat. tJberlegung 
klargestellt. (Naturę 111. 878. 1923. Montreal, Univ.) Becker.
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C. D avisson, Die Elektronenzerstreuung durch eintn positiven Kern m it legrenz- 
tem Feld. (Vgl. W ils o n ,  Proc. Royal Soc. London Serie A. 102. 9; C. 1923. 1 . 
10; S c h o n la n d ,  Proc. Royal Soc. London, Serie A. 101. 299; G. 1923. I. 278.) 
Vf. stellt eine einfache Theorie fiir die Elektronenzerstreuung auf, unter Yernach- 
lassigung der Elektronenmassenanderung mit der Geschwindigkeit. Bzgl. der 
mathemat. Einzelheiten u. entwickelten grapb. Methode sei auf daa Original ver- 
wieaen. (Pbyaical Review [2.] 21. 637—49. 1923.) K. WOLF.

E. 0 . H u lb u rt, Die AUenTcung eines Elektronenstromes durch elektromagnetische 
Strahlung. Vf. zeigt, daB die klasa. Berechnung f(ir die m aiim ale W inkelablenkung 
den Ausdruck H e/m m  liefert, 'w orin to/2jr die Strahlungsfreąuenz u. H  die ent- 
aprecbende , Feldatarke ist. Fiir Sonnenlicht (H  =» 0,04) ergibt sich nur 4«10~10, 
ein experimentell nicht nachweisbarer B etrag, wahrend intensiye X-Strahlen zu 
einem Betrag von der GroBenordnung 10—13 fiibren. Sollten weitere Unteraa. die 
yon L a p p  (Physical Reyiew [2.] 20 . 104. [1923]) erzielte, beobachtbare Ablenkung 
mit X-Strahlen bestatigen, so wiirde ein direkter W iderspruch mit der klaas. Theorie 
entstehen, auf den Vf. hinweiat. (PhyBical Rsyiew [2.] 21. 650—52. 1923. Jowa, 
Univ.) K. W o l f .

M. F . S k in k e r  und I . V. W h ite , Die Bewcgung von Elektronen in  Kohlen- 
oxyd, SticJcoxydul und Stickoxyd. (Vgl. Sk in k e b , Philoa. Magazine [6] 44. 994;
C. 1923. I I I  972.) Vff. meBsen wie fruher bei CO, die Geschwindigkeit W  eines
Elektrons in Richtung eine3 elektr. Feldea u. die Abhangigkeit der Geachwindigkeit 
von der Feldatarke z  bei einem bestimmten Gaadruck p . Die Gase kann man 
nach ihrem Yerh. in 2 Gruppen einteilen: 1. solche wie Nj, H s, Ar, CO„ in welchen 
die Elektronen keine Neigung zur B. von Ionen zeigen, u. wo die Geschwindigkeiten 
Funktionen von zip  sind, u. 2. solche wie 0 „  welchc Ionen bilden u. wo die Ge- 
Bchwindigkeiten fiir einen gegebenen W ert von z \p  sinken, wenn p  ansteigt. Vff. 
fanden, daB OOs u. GO Bich wie die erste Gruppe yerhalten, wShrend N t O Ionen 
zu bilden yermag. Mit N O  wurden yerschiedene Reaultate erhalten. Fiir kleinere 
Werte von z ip  Bind hier die Geschwindigkeiten Funktionen von z jp ,  u. mittels 
direkter Messung waren hier eine geringe Anzahl von Ionen nachweisbar. Bei 
einem groBeren YerhaltniB z /p ,  wenn yiel Ionen nachweiBbar sind , horte diese 
Proportionalitat auf. D ie MeBergebnisse sind im Original in  Tabellen u. Kuryen 
zusammengestellt. (Philos. Magazine [6] 46. 630—38. 1923. Oxford.) B e c k e k .

H. D. S m yth , Die Ionisation von Stićkstoff durch IonenstofS. (Vgl. N aturę 111. 
810; C. 1923. III, 351.) Vf. untersuchte das Ionisierungspotential des Ns nach einer 
ahnlichen Methode, wie ele fiir H g angewendet wurde. D ie von einem Gliihdraht 
ausge8andten Elektronen werden zuerat durch ein beachleunigendea elektr. Feld ge- 
Bchickt u. dann auf ihrem weiteren W eg derart yerzogert, daB sie nicht den Spalt 
einer Kammer zur Analyse positiyer Strahlen erreichen konnen. Andererseits 
wurden die Ionen durch die beiden letzten Felder beachleunigt u. gelangen mit 
emer gewissen Geschwindigkeit in  die Kammer. Aus den m/e Mesaungen ergab 
sich, daB die bei 16,9 Volt einaetzende Ionisation durch die B. einfaeh geladener 
Molekularionen bedingt ist. {N3 — >• iV,+). Zweifach geladene Atomionen treten 
tei 24,1 i  1,0 Volt auf (Nt — >■ N ++ +  N )  u. einfaeh geladene Atomionen 
werden bei 27,7 ±  0,8 Volt gebildet (2VS — >- N + -j- JT+). Bei hoheren Spannungen 
ta t  zwischen 350 u. 400 Voit eine starkę Zunahme der Atomionen auf. Dies ent- 
spricht der K -G renie des N „ welcbe von F o o te  u. M o h le b  (The Origin of spectra 
[1922]) zu 375 Volt bestimmt wurde. Es wurden auch eine geringe Anzahl negatiy 
geladener Molekiilionen, jedoeh keine negatiyen Atomionen beobachtet. Auch 
wurden kleine Mengen OH"*"- oder OHj"^-Ionen gemessen. Ans den Energie- 
gleiohungen ergibt sich unter der Annahme einer Diseoziationsarbeit deB N 9 yon 
6 Yolt (138000 cal.) ais erstes Ionisierungspotential des N-Atoms 11 Volt, ais zweitea
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Ioniaierungapotential 18 Volt. (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 104 . 121—34. 
1923.) Be c k e r .

K. T. C om pton, Ionisation und AHimerwng von Gasen. (Vgl. Cak io  u. 
F b a n c k , Ztachr. f. Phyaik 11. 161; C. 1923. I. 1114.) Riickblick auf die biaher 
durchlaufenen Erkenntniaatufen bei der Gaaioniaation. (Trana. Amer. Electr. Soc. 
44 . 115—23. 1923. Princeton, Univ. Sep.) K. W o l f .

A. G unther-Scłru lze, Ber Einfliip der Kathodtnform a u f die normale Strom- 
dićhte der Gluhentladung. Die mit einer U-fórmigen Kathode in H t durchgefiihrten 
Veraa. zeigen, daB bei geeignetem GaBdruck die n. Stromdichte zwiachen den 
Scbenkeln der Kathode ein Vielfacbea derjcnigen einer Aachen Kathode iat. Werden 
die Schenkel einander genahert, ao nimmt die Dicke dea Dunkelraumea ab. Dieae 
Eracheinungen werden dadurch erklart, daB die emittierten Elektronen im Dunkel- 
raum Ionen erzeugen. W eitere Veraa. werden mit Kuckaicht auf die analogen Er- 
scheinungen im Felde dea abnormalen Kathodenfallea yorbehalten. (Trana. Amer. 
Electr. Soc. 44. 361—70. 1923. Berlin. Sep.) K. W o lf .

"W erner B rau n  bek, K raft und Feld an der Kathode einer eleTctrischen Glimment- 
ladung. (Ztachr. f. Phyaik 21. 204—18. Stuttgart, Tecbn. Hochach.) B e h b l e .

f l .  B atem an , Lichtąuanten und Interferenz. Ea wird der Unterachied zwiachen 
einem Elektron u. einem Lichtąuantum  hervorgehoben. Vf. bemerkt, daB der von 
C o m p to n  (S. 395) betrachtete Abaorptionatypua nicht d e r . einzig mogliche iat u. 
durch Auaatattung dea Quantuma mit einem Feld die nach COMPTON durch ein 
Quantum in einer groBen Anzahl Atomen erzeugten kleinen Schwingungen moglich 
Bind. Demnaćh iat die Interferenzeracheinung mit der Quantentheorie durchaua 
yertraglich. (Naturę 112. 239. 1923. Paaadena, Technol. Inat.) K . W o lf .

F r i tz  W e ig e rt, Z ur Photochemie der photographischen Trockenplatte. II. (I. vgl. 
Ztachr. f. phyaik. Ch. 99 . 499; C. 1922. I. 608.) Vf. erk lart die von E g g e b t  u. 
N o d d a c k  (Sitzungaber. PreuB. Akad. Wiaa. Berlin 1923. 116; C. 1923. IIL  973) 
gemachte Annahme, daB die Abaorption der P latten im Bot nur ein Gelatineeffekt 
iat, fur unrichtig. W enn man der Abaorption der Gelatine eine ao groBe Wrkg. 
auch zuachreibt, bo muB aie allerdinga andera berechnet werden; bei korrekter 
Bechnungsweiae erreicht aber daa „Guteverhaltnia“ keineawega den W ert 1. (Ztachr. 
£ Phyaik 18. 232—37. 1923. Leipzig.) B ik e rm an .

A lb e rt N odon, Beziehungen zwischen der RadioaJctivitdt des Radium t und der 
Aktivitat der Sonnenstrahlen. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. deś aciencea 175. 1086; C. 
1 9 2 3 .1 .1345.) Eine radiograph. P latte, die mit einem mit kleinem Loch yeraehenen 
Bleiachirm geachutzt w ar, befand sich in  einem Geatell aua echwarzer Pappe, an 
deaaen AuBenaeite ein wenig Ra-Salz befeatlgt war. Die Einw. auf die empfind- 
liche P latte  erwiea aich ala abhangig vom Grade der elektromagnet. Aktiyitat der 
Sonnenatrahlung u. der U ltrastrahlung. Ohne Zwischenachaltung radioaktiver Sub- 
atanzen war die pbotograph. P latte auch bei lang8ter Sonnenbeatrahlung unempfindlich. 
Auch Erhohung der Temp. blieb ohne EinfluB auf die Reaultate. Die auf photograpb. 
W ege gemachten MeaBungen fanden ibre Beatatigung durch daa Elektrometer. Die 
Strablungaintenaitat iat bei bedecktem Himmel abgesehwacht u. im Innem  eines 
Raumea geringer. Sie wachat mit anateigender Horizontalkomponente proportional der 
Sonnenatrahlungsatarke u. dem Stand der Sonne am Horizont. Daa Abaorptiona- 
yermogen yerachiedener Subatanzen fur die U ltrastrahlung wachat in der Reihen- 
folge: Celluloid, Al, Glimmer, Pappe, Blei u. iat dem der y-Strahlung yergleichbar. 
Die atarkate Abaorption erfolgt durcb Subatanzen mit hoher Atomzahl. Langsame 
Strahlen werden bei geringer Schichtdicke abaorbiert, aolche mit groBerer Gę- 
achwindigkeit hindurcbgelaaaen, bei groBerer Schichtdicke werden nur jene mit 
aehr kurzer W ellenlange hindurcbgelaaaen. — Aua den Beobachtungen geht heryor, 
daB die W rkg. radioaktiyer Subatanzen — denn nur in  ihrcr Anweaenheit konnten
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die ErBcheinungen auf der P latte u. am Elektrometer wahrgenommen werden — 
von der A ktiyitat der Sonnenstrahlung stark beeinfluBt wird. (C. r. d. l ’Acad. des 
Bciencea 176. 1705—7. 1923.) H o r s t .

Irfcne C urie, U ber die Ldngenverteilung der cc-Strahlen. (Vgl. H e n d e r s o n ,  
Proc. Cambridge Philos. Soc. 21. 56; C. 1 9 2 3 .1. 878.) Die die Ionisationsanderung 
auf dem W ege eines a-Strahlenbiindels daratellende Braggache Kurve is t aowohl 
von der Anderung des IonisationavermbgenB entlang der durchlaufenen Strahlen- 
strecke, wie von dem Langenyerteilungsgesetz der Strahlen des Biindela abhangig. 
Vf. bestimmt die Langenyerteilung der a-S trahlen auf photograph. Wege, mit Hilfe 
des Wilsonachen App. Es werden Poloniumstrahlen benutut. Die Verss. ergeben, 
daB die LSngen der a-Strahlen von Polonium sich nach einem W ahracheinlichkeits- 
gesetz verteilen, mit Ausnabme der kurzeń Strahlen, die im OberschuB auftreten. 
Die wabrBcheinlicbste durchlaufene Sfrecke betragt ca. 3,85 cm in trockner Luft, 
bei 15° u. 760 mm Hg-Druck. Das W ahrscheinlichkeitsgeaetz unterseheidet sich 
nur wenig von dem, das B o h r  theoret. vorauBBagte. Auf Grund dieses VerteilungB- 
geaetzes u. der Ionisationskurve wird in Obereinatimmung mit der Braggschen An- 
nahme featgeatellt, daB das Ioniaationsyermogen der einzelnen a-Strahlen kurz vor
dem Strahlenende ein Maiimum durchlauft u. hierauf rasch abnimmt. Beziiglich
der kurzeń Strahlen, die dem WahrscheinlichkeitsgeBetz nicht gehorchen, werden 
yersehiedene Deutungsmoglichkeiten geatreift. Kuryenbilder u. photograph. Auf- 
nabmen erlautern den Text. (Journ. de P hysiąue et le Radium [6] 4 . 170—84. 
1923.) K. W o l f .

E. JŁ uchard t, U ber den Zusamtnenhang zwisehen Kernneutralisierung und  
Sekundarstrahlwng bei den a-Strahlen und KanaUtrahlen. (Vgl. Ztsehr. f. Physik 
15. 164; C. 1923. III. 424.) Die Formel fur die W eglange L  eines Kernes von 
der Ordnungszabl s, L  =  m1 e4/4 N u ć 1 £*, worin m u. e die M. bezw. die Ladung
deB Elektrons, v die Geschwindigkeit des Kerna u. N  =• N 0-n -p l760 (N 0 die
Loachmidtache Zahl pro ccm bei 300° K, w die Zahl der pro gaskinefc Zu8ammen- 
stoB des Kerns mit einem Gasmol. freigemachter Elektronen) bedeuten, kann einer 
Priifung unterzogen w erden, wenn man » = ■ » / §  setzt, wo 8 die „differentiale 
Sekundarstrahlung“ (vgl. Ba erw a ld , Ann. d. Phyaik [4] 65. 167; C. 1921. III . 
805) u. Q die Zahl der gaskinet. ZuaammenstoBe des Kerus pro cm ist. D ie Uber- 
einatimmung mit den Messungen B aerw aldb  iat befriedigend; desgleichen mit den 
Measungon B tjth erfDrds (S. 124) an «-Toilchen in der Luft. — Eine experimen- 
telle Unters. zeigte, daB die Abhangigkeit der freien W eglange der H-Kanal- 
atrahlen von der Geschwindigkeit im H , u. im Ne-He-Gemisch versehieden ist. 
(Ann. d. Physik [4] 7 3  228—36. Munchen, Univ.) B ik erm an .

B. F . J .  S ch o n lan d , JDer JDurchgang von Kalhodenstrahlen durch die Materie. 
(Ygl. Proc. Royal Soc. London Serie A. 101; 299; C. 1923 I. 278.) Vf. beatimmt 
mit einer ahnlichen Yersuchsanordnung wie W h id d in g t o n  (Proc. Royal Soc. London 
Serie A 89. 545; C. 1914. I. 1398.) die Absorption von ^-S trahlen mit 6,0*10° bis
1,2• 1010 cm/Sek. Geachwindigkeit in  Al, Cu, Ag, Au-Folien u. jenen Anteil der 
Kathodenstrahlen, welcher durch die Metalle hindurchgeht. Die Sekundenstrahlung 
konnte eliminiert werden. D er absorbierte A nteil der Strahlung hangt von der 
Foliendicke u. der Geachwindigkeit der Kathodenstrahlen fiir alle untersuchten 
Metalle in der gleichen W eise ab. Dagegen ist die Reichweite des durcbgelaaaenen 
Anteils von der A rt des absorbierenden Materials abhangig. Es zeigte sich fiir 
ein n. dieselbe Gerchwindigkeit das Prod. aus Reichweite X  D. fiir s5mtliche ver- 
wendeten Metalle konstant, wahrend das Prod. Reichweite -}- Ordnungszahl mit 
lunehmender Ordnungszahl abnimmt. Vf. erklart diese Resultate aus der Bohrschen 
Absorptionstheorie, mit welcher sie quantitativ im Einklang eind. (Proc. Royal 
Soc. London Serie A  104. 2 3 5 -4 7 . 1923.) B e c k e r .
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A, V. D oug las , Die Absorption und der effektive Weg von fi-Strahlen im 
Radium  E .  Ais Strahlenąuelle wendet Vf. EaE an, da diesea homogene ^-Strahlcn 
von definierter Geschwindigkeit em ittiert. Eb zeigt sieh, daB bei der StreuuDg 
unter groBen W inkeln weniger alB lO°/0 an Energie verloren werden. Die Eeich- 
weiten der /3-Strahlen in verBchiedenen absorbierenden Medien nehmen mit wachaen- 
der Ordnungszahl der Absorber fast linear ab. (Proc. Trans. Boy. Soc. Canada 
[3] 16. Sekt. III. 113 -124 . 1922.) B e c k e r .

J . A. G ray , Primare und sekundare fi-Strahlen. Vf. weist darauf hin, daB 
er ahnliche VerBS. (Proc. Eoyal Soc. London Serie A. 87. 487; C. 1913. I. 495), 
wie D ouglas (vgl. vorst. Eef.) unternommen hatte, bei welchen er fand, daB primare 
Eontgen- u. ^9-Strahlen bedeutend atarker absorbiert werden ais sekundare. (Proc. 
Trans. Boy. Soc. Canada [3] 16. Sekt. I II . 125—128. 1922.) B e c k e r .

J. A. G ray, Das Weicherwerden sekundar ausgesandter X-Strahlen. (Vgł. vorst.
Ref.) In Fortsetzung fruherer Yerss. (Philos. Magazine [6] 26. 611; C. 1913. II. 
1544) weiBt Vf. die Maisenabaorption prim arer u. die ielative Intensitat sekundarer 
Bontgenstrahlen bei Verwendung von Paraffin, Papier, Al, Cu u. Sn alo Streu- 
strahler. Dabei zeigt sich, daB ein groBer Teil der Streuatrahlung weicher war 
ais die PrimarBtrahlung. (Proc. Trans. Eoy. Soc. Canada [3] 16. Sekt. III . 129 bis 
135. 1922.) B e c k e r .

C. T. E . W ilso n , Unłersuchungen von X-Strahlcn und fi-Strahlen nach der 
Nelelmethode. I . ' Teil. X-Strahlen. Vf. unteraucht das Yerh. von Eontgenstrahlen 
beim Durchgang durch Luft nach der Nebelmethode, welche vor der Verwendung 
der Ionisationskammer den Vorteil bietet, daB die Anzahl u. A rt der auBgelosten 
|9-Strahlen direkt ąuantitatiy  bestimmt werden, wahrend mittels einer Ionisations- 
kammer nur die Gesamtionisation des Gases gemessen wird. Ais Strahlenąuelle 
wurde eine Eontgenrohre mit Pt-A ntikathode yerwendet, welche mit etw a 45000 Volt 
betrieben wurde. Ea wurden im Innem  der Nebelkammer Cu-, Pt- oder Ag-Folien 
angebracht u. ais Sekundarstrahler yerwendet oder das prim are Bontgenstrahlen- 
biindel wird direkt unteraucht. A uf diese W eise wurden mehrere hundert stereoskop. 
Bilder aufgenommen, welche die Anzahl, Yerteilung einer A ustrittsricbtung der in 
L uft ausgelosten (S-Teilchen zeigten. Bei Verwendung von Wellenlangen kleiner 
ais 0,5 JL wurden 2 Arten von ^9-Teilchen gefunden. Solche, dereń ausgesandtes 
Elektron die einemQaant des einfallenden Eóntgenatrahls entaprechendekinet. Energie 
beBitzt, u. zweitens /5-Teilchen von bedeutend kiirzeren Spuren. Die Elektronen 
dieser kurzspurigen Teilchen w urden in der Eichtung des einfallenden Strahls aus- 
gesandt. Sie sind mit einer J-Strahlung vergleiehbar. Die gewohnlichen lang- 
Bpurigen ^-Teilchen kann man nach der A ustrittsrichtung der Elektronen in
3 Klasaen einteilen. Die Mehrzahl liegt in E ichtung des Prim aratrahls, etwa 20°/« 
werden unter einem rechten W inkel dazu ausgeaandt u. die iibrigen treten seit- 
warts aus. Eine teilweise Polariaation des primSren Strahls macht aich dadurch 
bemerkbar, daB die Austrittsrichtung einer Anzahl yon |9-Teilchen in  einer Ebene 
liegen, in  weicher die Eichtung der Kathodenstrahlen der Eontgenrohre liegt. Die 
auBgelosten {3 Teilchen treten haufig in  Paaren oder Gruppen auf. Je  nach der 
Anordnung kann man folgende 5 Typen unterBcheiden: 1. E in kurz- u. ein lang- 
spuriges Teilchen gehen yon demselben P unk t aus. 2. 2 oder mehr kurze meiatena 
gekriimmte Spuren treten nahe am Ausgangspunkt einer langen Spur auf. 3. Ea 
tritt ein ^9-Teilchenpaar mit kurzeń Spuren allein auf, ohne daB langspurige Partikel 
mit ihnen yerbunden sind. 4. 2 langspurige Teilchen m it meistens einfacher Spur 
entspringen nahe beieinander. 5. 2 Teilchen mit langer Spur entspringen auB dem
selben Punkt. — Diese Paare beatehen wahracheinlieh aua einem K-Elektron, 
welcŁes durch die primare W rkg. des Eóntgenstrahla herausgeworfen wurde, u. 
aus einem zweiten emittierten E lektron, welches durch die yereinigte Wrkg. der
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Prim arstrahlung u. der K-Strahlung des Atoms, aus dem das K-Eloktron ent- 
fem t wurde, entstanden ist. — Die ^-Teilchenspuren, welche durch die K-Strahlung 
des Cu ausgeloat werden, sind 1,3—1,7 cm lang, jene, welche durch die K-Strahlung 
des A g  entstehen 11—15 mm. (Proc. Royal Soc. London Setie A 104. 1—24. 1923. 
Cambridge.) B e c k e r .

C. T. S .  W ilson , Untersuchungen an X-Słraklen und fi-Strahlen nach der Nibel- 
methode. II . Teil, fi-Strdhlen. (I. vgl. voret. Ref.) Die Spuren der (3-Teilehen 
erstrecken sich oft iiber einen Bereich von mehreren cm. Im letzten Ende des 
Wegea tr itt ein Knick ein. Nach der A rt dieser Abbiegungen unterscheidet man 
drei Arten: 1. Ein plotilicher Knick unter einen W inkel bis zu 180°. Dieser tritt 
ein, wenn .das ^-Teilchen sich dem Kern des Atoms Behr weit nahert. 2. Ein 
plotzlicher Knick his zu 45°. D ieser riihrt von der Annahernng einea Elektrona 
her, welchea von dem Prim aratrahl ausgeloat wurde u. unter einem W inkel yon 90° 
zu dieaem austritt. 3. Eine allmahliche Abbeugung, welche durch Haufung der 
Typen 1 . u. 2. entateht. Die Lange der Spur einea j9-Teilchena ist annahernd pro- 
portional dem Q uadrat der kinet. Energie oder der 4. Potenz der Geachwindigkeit 
fur Spuren von 0,1—1,5 cm. Fiir eine Lange yon 1 cm ist die kinet. Energie des 
Partikelchens etwa 21000 Volt aqu ivalen t Fiir eine Geschwindigkeit von 1010 cm 
pro Sek. ist die primare Ionisation durch den ^9-Strahl (d. i. die Anzahl der 
Atome, aus weichen durch die W ikg. des Primarbiindels Elektronen auatreten) 
90 pro ccm. Die totale Ionisation, welche auBer diesem Effekt noch die W ikg. 
der sekundar ausgeloaten ^3-Teilchen berucksichtigt, iat etwa 3—4 mai groBer ais 
die primSre. Nach der angewendeten Methode konnen nicht nur die Elektronen, 
Bondern auch die Ionen sichtbar gemacht werden. Die Anzahl der Spuren, welche 
eine Kernabbeugung durch Annaherung des |?-Teiichens anzeigen, ist in guter 
tjbereinatimmung mit der Rutherfordechen Theorie. Eine Berechnung der Kern- 
ladung ergab 6,5 statt des fiir N  theoret. W ertes von 7. W enn eine Verzweigung 
der Spuren eintritt, so ergibt sich' das Verhaltnis der Geschwindigkeiten aus den 
beiden neuen Spurlangen in derselben Grofie wio das Verhaltnis ihrer W inkel. Doch 
ergeben sich auch manchmal Ausnahmen, indem eine kleine Abweichung yom 
Pńmarstrahl trotzdem eine sehr lange Spur bediDgen kann. — Den Originalen ist 
eine groBe Anzahl von Aufnabmen unter den yerschiedenaten Bedingungen bei- 
gegeben. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 104. 192 — 212. 1923. Cam
bridge.) B e c k e r .

R. H a r tre e , U ber Atom struktur und Reflexion von X-Strahlen durch Krystalle. 
(Vgl. Bbagg , J am es u. B o sa n q u et , Philos. Magazine [6] 44. 433; C. 1 9 2 2 .1 .1262.) 
Yf. versucht aus den Rontgenstrahlenreflexionen an Krystallflachen einen AufschluB 
fiber die Elektronenbahnen eines Atoma u. iiber die relativen Phasen der Elektronen
m dieBen yerachiedenen Bahnen zu erhalten u. fiihrt fiir verschiedene Annahmen
tbeoret. Berechnungen des Braggschen Faktora F  (proportional der Anzahl u. An- 
órdnung der Elektronen eines streuenden Atoma) fiir Na, K  u. Cl durch. (Philos. 
Magazine [4] 46. 1091—1111. 1923. Cambridge.) B e c k e r .

W. H. B rag g , X - Strahlen und Krystallsymmetrie. Vf. halt Ba r k er  (S. 124) 
gegeniiber die Bedeutung der Rontgenstrahlanalyse fiir die Erforschung der Kry- 
BtaUstruktur aufrecht. (Naturę 112. 618. 1923.) Be c k e r .

B. W a lte r ,  U ber die Beflexion der charakteristisćhen Bontgenstrahlen der che- 
misćhtn Elemente eines Krystalls durch diesen. Vf. priift die Verss. yon C l a r k  u . 
Duane (Proc. National Acad. Sc. W ashington 9. 126; C. 1923. I II . 104.) nach, 
welche bei Vcrwendung yon Br, J  u. Cs-haltigen Verbb. ais Spektrometerkrystalle 
neben den Maxima der Prim arstrahlung auch die M aiim a der Br-, J- u. Cs-Strah- 
lung in gleicher Inteneitat erhalten hatten. Im  Gegenaatz zu C l a r k  u. D tja n e  
'■Mwendet Vf. die pholograph. Aufnahmetechnik unter Benutzung eines K B r-Kry-
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stalls u. K-Mo-Strahlung. In  keinem Fali w urde jedoch eine sichere Andeutung 
einer Br-Eigenatrahlung gefunden. Dasselbe negative Eesultat wurde auch bei einem 
Yera. m it einem Z-7-Kryatall u. W -Strahlang erbalten. D a die Spektren von C la e k  
u. D u a n e  auch auf der langwelligen Seite einen sehr oteilen Abfall zeigen, der 
bei den Aufnahmen des Vfa. n icht auftritt, glaubt dieser dieaen Effekt einer Be- 
sonderheit ihrer Yersuchsanordnung zuzuschreiben. Damit wurde auch die an- 
Bcheinend groBere Intenaitat der j3 Linien bei C l a r k  u. D u a n e  gegeniiber den fó-Li- 
nien geklart. (Ztschr. f. Physik 20. 257—71. 1928. Hamburg, Univ.) B e c k e r .

C. E . M. Ja u n o ey  und C arl H . E ck a rt, T ritt lei der Beflexion von X-Strahlen 
durch K ry stalle tin  Wechsel in  der Wellenlange e in l C om pton  (S. 395) hatte bei der 
Zeratreuung von Eontgenstrahlen durch amorphe Korper einen W echsel in  der W ellen
lange gefunden. Vff. diakutieren die Frage, ob diese Erscheinung auch bei der 
Eeflezion an Kryetallen atattfindet. Durch Verkniipfung der Braggachen Formel: 
nAj =  2 d  sin 0 i m it der von C om p to n  abgeleiteten Formel fiir die Anderung der 
W ellenlange: A, =  Aj 2 y  sin2 (0t -(- 0S)/S, y  =  h/m e  0,024 A. kommen Bie 
zu dem SebluB, daB bei der Reflesion von einem Kryatall eine W ellenlangenanderung 
nicht Btattfindet. (Naturę 112. 325—26. 1923. St. Louis, W ashington Univ.) B k.

P . A. Eobs, Wechsel in  der Wellenlange durch Streuung. (Vgl. C om pton, 
S. 395). Theoret. Oberlegungen ergeben ala Anderung der W ellenlange A X — 
2 h jm c  sin* 0 /2  (h —  Plancksche Konstantę, c =  Lichtgeschwindigkeit, m =  Maeae 
einea Elektrons, 0  =  W inkel zwischen dem gestreuten u. dem Primaratrahl). Yeras. 
des Vfs. mit der Hg-Linie 5461 JL an Paraffin u. yerailbertem Glas fiir 0 =  180° 
zeigten keineń Effekt. W ui de jedoch ala prim are W ellenlange die Mo-Ka-Strahlung 
von 0,708 A. benutst u. dereń Streuung an Paraffin fiir 0 =  90 gemeaaen, so 
ergab aich fur A X =  0,025 A. Neben dieser abgelenkten Linie war auf dem Film 
noch eine achwaehere, unabgelenkte Linie von der W ellenlange des Primaratrahla 
zu bemerken. (Proc. National Acad. Sc. W ashington 9. 246 — 48. Stanford, 
Univ.) B eckek .

G eorge L. C la rk  und W illia m  D uane, B ie Wellenlange sclcundarcr X-Strahlen. 
(Ygl. Proc. National Acad. Sc. W ashington 9. 117. 126; C. 1923. III . 104.) Vff. 
messen die W ellenlangen der Sekundaretrahlung von E J , BaCl3, L a %Oa, P r s(COs)„ 
N d^C O ,),, welche diese Substanzen bei einer prim aren Beatrablung mit einer 
Eontgenrohre mit W -A ntikathode bei 80—90000 Yolt aussenden. Die Eontgenrohre, 
welche durch Kondenaatoren auf einer konstanten Spannung gehalten wurde, war 
yon dem Spektographen dureh eine dicke Mauer mit Bleischutz getrennt. Blind- 
versa. ergeben, daB ohne Sekundarstrahler die Ionisationskammer keinerlei Strahlung 
regiatrierte. Die aufgenommenen Spektren der Sekundarstrahler zeigten samtlich 
auBer den W ellenlangen der Fluorescenzatrahlung dea jeweiligen Sekundiiratrahlera 
in  faat gleicher Intenaitat mit dieser die KW -Strahlung. Vergleiehe dieser aekundar 
gemeasenen Wellenlangen mit den primaren Emiaaionaspektren der betreffenden 
Elemente ergaben vollkommene Obereinstimmung beider W erte, aowohl was die 
Fluoreacenzstrahlung ala auch die aekundar em ittierte KW -Strahlung anbelaD gt. 
Eine Anderung der Wellenlange bei der Streuung konnte also nicht n acb g ew ie een  
werden. (Proc. National Acad. Sc. W aahington 9. 413—18. 1923.) B eckeb .

G eorge L. C lark  und W illia m  Duane, Die Wellenlange sekunddrer X-Strahlen. 
2. Mitt. (1. vgl. vor8t. Eef.) Vff. priifen die Yersa. von C o m p to n  (S. 395) u. Boss 
(yorvorat. Eef.) nach. Ala Streuatrahler yerwenden Vff. Graphit, S, A l u. Cu. Bei Ver- 
wendung einer W -Antikathode der primaren Strahlen ąuelle tra t auch in dem Spek
trum der Sekundaratiahlung die KW -Strahlung auf. Das Maximum der Ka-Linie lag 
zwischen den theoret. W erten der u. « s-Emissionalimen. Die K^-Linie war um 
1%  zu langwellig, was aber in der Fehlergrenze liegt. Bei einer einzigen Aufnabmfl 
dea Graphitspektrums (von vier) u. bei den Cu Spektren tra t in sehr geringer Inten-
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sitat ein et was langwelligerer A nteil der Strahlung ais die KaW -Linie auf. Doch 
is t die Differenz dieser beiden WellenlaDgen groBer, ais sie sich aus der Compton- 
schen Theorie ergeben wiirde. A us der Beziehung h v  —  h — T iv ,{v  =  Fre- 
ąuens der gestreuten Strahlung, v t =  Frequenz der Prim arstrahlung, vt =  Frequenz 
der kiit. Absorption des Sekundarśtrahlers) ergibt sich ais W ert fiir die Wellen- 
langenanderUDg bei der S treuung  X — XL =  ^ / ( ^ j  — ^i). F iir C (At ss 42 JL) 
wiirde sich darauB eine W ellenlangendifferenz in der GroBenordnung von 0,012 A., 
fiir Cu eine solche yon 0,037 Jl. ergeben, was m it den von den Vff. beobachteten 
sehr schwachen M aiima iibereinstimmt. D ie yon C o m p to n  u. R oss beobaehtete 
Sekundarstrahlung konnte nach Ansicht der Vff. durch Masima des kontinuierlichen 
Spektrums heryorgerufen sein. (Proc. National Acad. Se. W ashington 9. 419—24. 
1923. Haryard Univ.) B e c k e b .

D. C oster, Uber die BSntgenstrahlenspeJctren von H afnium  und Thulium . Vf. 
gibt gegenttber den friiheren Verofifentlichungen iiber die Auffiudung des H f  (vgl. 
y. H ev e8 Y , Ber. Dtsch. Chem. GeB. 56. 1503; C. 1923. III. 354) eine ausfiihr- 
lichere Beschreibung der bei der Unters. benuttten physikal. Methoden, die an 
yerschiedenen Photometerkurven naher erlautert werden, insbesondere des rontgen- 
epektrograph. Nachweises des H f durch Zumischen yon Ta. Dann werden die 
Messungen der L-Sorie (iibereinstimmend m it ŻaĆek, Ztschr. f. Physik 15. 31;
0. 1923. III. 107) u. der M-Serie von H f in  Tabellen mitgeteilt. Nach Eingehen 
darauf, welchen anderen Elementen die beiden yon D a u v il l ie b  (C. r. d, l ’Acad. 
des sciences 174. 1347; C. 1922. III . 478) dem Element 72 zugeschriebenen 
schwachen Linien zugehoren konnen, bezw. welche Schwierigkeiten bei ihrer Iden- 
tifisierung mit bekannten Hf-Linien yorliegen, teilt Vf. die Messungen der L-Serie 
des Thulium8 mit, ausgefiihrt an einem konz. Tu-Praparat yon A u e b  VON W e l s - 
bach. (Philos. Magazine [6] 46. 956—63. 1923. Kopenhagen, Uniy.) Be h e l e .

W . W . S h av e r, Funken- , Bogen- und AbsorpUonsspektrum von Argon. (Vgl. 
Trans. Proc. Roy. Soc. Canada [3] 15. Sekt. III. 7 ; C. 1922. III. 471. Proc. Royal 
Soc. London, Serie A ., 100 200; C. 1922. I. 1134.) Vf. photographiert das 
Spektrum, welches A r  unter dem EinfluB eines Elektronenbombardements (in einer 
einfachen Lampe mit drei Elektroden) aussendet. Bei 10,1 Volt beschleunigender 
Spannung treten die Linien 4335,4, 4300,2, 4259,8, 4198,4, 4158,7, 4055,9 mit den 
Intensitaten 0,0, 1, 2, 2,1 auf. Bei 16 Volt (IoniBierungspotential) machte sich eine 
groBere Anzahl yon Linien des roten Ar-Spektrums bem erkbar, zu welchen bei 
31 Volt noch Linien des blauen Spektrums hinzu kamen. Von 54 Volt an treten 
samtliche Linien auf, welche mit der Bohrschen Theorie im Einklang stehen. Ein 
Erhohen der Spannung bis 240 Volt lieB dann keine neuen Linien mehr entstehen. — 
Weiter wurde das Absorptionsspektrum des ionisierten Ar zwischen 2150 u. 7000 X. 
bei einem Druck yon 2,5 u. 115 mm aufgenommen, doch wurde keinerlei Absorption 
festgestellt. Das gleiche Resultat ergab sich bei neutralem Ar bei 102,4 at. 
Druck. (Trans. Proc. Roy. Soc. Canada [3] 16. Sekt. III . 135—44. 1922. Toronto, 
Univ.) B e c k e b .

G. H ertz , Uber die Anregungs- und Ionisierungsspannung von Neon und Argon 
(Nachschrift). Bei der friiher yom Yf. gemessenen Anregungs- u. Ionisierungs- 
spannung yon Ne u. A r (Koninkl. Akad. van W etensch. Amsterdam, Wiek. en 
Natk. A.fd. 31. 249; C. 1923. I. 885) wurden diese W erte auf die yon F b a n c k  u . 
Knippin g  gemessene Anregungsspannung des He (20,45 Volt) bezogen. Neuere 
°pt. Messungen von L y m a n  (Naturę 110. 278. [1922]) zeigten, daB dieser W ert um
0)7 Yolt zu hoch łiegt, so daB nach F b a n c k  (Ztschr. f. Physik 11. 155; C. 1923. 
^  1U3) der wahre W ert der Anregungsspannung des He 19,75 Volt ist. Dadurch 
niuasen die friiheren Resultate des Vf. korrigiert werden: Anregungsspannung:

16,65 u. 18,45 Y ., A r  11,55, 13,0 u. 14,0 V.; IoniaierungSBpannung: Ne 21,5,



1152 At . A to m s th u k t t j r .  R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie . 1924. I .

A r  15,3 V. (Koninkl. Akad. yon Wetensch. Amsterdam, W isk. en Natk. Afd. 3L 
506. 1923. Eindhoyen.) B e c k e r .

A. L andó , Zur S truktur des Nconspektrums. Vf. gibt in einer Cfbersicht die 
Konstanten des iVe-Spektrums wieder. Aus der Termfolge werden Schliisse auf 
ein beginnendes Quintett-, zwei Triplett- u. ein Singulettsystem gezogen. Aus 
Anomalien des Zeemantypus des zweiten Triplettsystems yon den normalen Tripletts 
Echliefit Vf., daB sowohL das L t- ais aueb das Lj-Niyeau der Storung der L,-Gruppe 
u. des L8-Niveaus durch Storung der L ^G ruppe entsteht. (Ztschr. f. Pbysik 17. 
292—94. 1923.) B e c k e r .

R . W M dding ton , Uber eine einfache Methode zur Erzeugung der Bahnerserie 
von Wasserstoff in  einer Vakuumróhre. (Vgl. Philos. Magazine [6] 43. 1116; 
C. 1923. I. 147.) B ti  Innehaltung folgender Verauchsbedingungen 1. tiefer Druck, 
2. ein dauerndes u. starkes Bombardement des Gases durch Elektronen, gelingt es 
dem Vf., ein sehr intensiyes u. scharfes Balmerspektrum zu erbalten. Verwendet 
wurde eine Gliihkathodenrohre, welche bis auf 0,001 mm Hg eyakuiert wurde. 
(Philos. Magazine [6] 46. 605—7. 1923. Leeds, Univ.) B e c k e r .

S. B a rra tt ,  Der Einflu/} fremder Gase a u f das Nebenspektrum des Wasserstoffs.
Zwischen 6500 A., u. 5667 A. wird durch Beimengungen von A r  u. He die Inten- 
eitatsyerteilung im Nebenspektrum stark geUndert. He zeigt eine weitgehende 
Yerstarkung des Spektrums, wahrend der EinfluB yon Ar geringer war. Andere 
Gase waren ohne sichtbare W rkg. (Philos. Magazine [6] 46. 627—29. 1923. 
Osford.) B ec k er .

L ouis A.' T u rn e r, Die Beziehwng zwischen den Spektren und GrSfkn der Alkali- 
metallatome. Vf. entwickelt eine Theorie, welche die BeziehuDg zwischen den 
Energien u. Quantennummern der Bahnen der Valenzelektronen zu den Atomgrófien 
angibt. Dabei ergibt sich aus den Freąuenzen der auBeren Bahnen der Alkalimetalle, 
daB die K ernstruktur fiir die 4 Metalle geometr. gleich, aber in der GroBe ver- 
echieden ist. Die berechnete relatiye GroBe dieser Kerne stimmt gat mit den 
nach anderen Melhoden erhaltenen Resultaten iiberein. Ais Folgerung aus der 
Theorie des Vf. ergibt sich, daB fiir Bahnen mit derselben Quantennummer die 
Freąuenz fur die Atome m it dem groBeren Kern ebenfalls groBer sein muB. Die 
Quantennummern fiir die p-, d- u. b-Terme nach der neuesten Bohrschen Theorie 
iiber die A tomstruktur geben die beste Cbereinstimmung in  der Berechnung des 
Vf. W eiter wird der maximale Radius fur die Yalenzelektronenbahn aus der 
Freąuenz der asimutalen Quantennummer, der Feldstarke des Kerns im auBersten 
Punkt der Bahn berechnet. Daraus ergeben sich Funktionen, welche fiir N a, K, 
S b  u. Cs die Feldstarke des Kernes in der Abhangigkeit yon der Atomgr5Be dar- 
stellen. Die Atomradien selbst ergeben sich zu L i 2,38 JL, Na 2,72 JL, K 3,45 A., 
Bb 3,61 JL-, Cs 3,94 k .  W endet man diese Methode auf die 4 b-Terme der Spektren 
der Erdalkalien an , so zeigt sich, daB hier der Kern kleiner ais jener der ent- 
sprechenden Alkalimetalle sein muB. (Astrophys. Journ. 5 8 .176—94.1923. Princeton 
[New Jersey].) B ec k er .

J . C. M acL en n an , R . A. M illik an , A. F o w le r  und N ie ls  B ohr, Die Spektren 
der leichteren Elemtrite, Zusammenfassende Darst. (mit Tabellen) der derzeitigen 
Forschungen Uber die Spektren der leichteren Elemente u. dereń tJbereinstimmuDg 
mit der yon der Bohrschen Theorie geforderten Gestalt. (Naturę 113. 217—24.) Be .

H. M. H ansen  und S. W e rn e r ,  Das optische Spektrum des Eafnium s. Vff. 
geben 246 Linien fur daa Funken- u. Bogenspektrum des H f  zwischen 2997,00 u. 
3505,20 1  an. (Naturę 112. 618—19. 1923. Kopenhagen, Uniy.) BECKER.

B. E . M oore, Erregungtgrade in offenen Lichtbogenspektren. I II . Teil. Siei, 
Quecksilber, Ihallium , Magnesium. (II. vgl. Astrophys. Journ. 54. 246; C. 1922. 
I II . 1075.) Vf. untersucht die Anregungsstufen im Niederspannuugsbogen yon Pb,
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Hg, T l  u. Mg. Dabei zeigt sich, daB der Bogen mit einer Entladung gebildet 
wird, welebe von einem P unk t der Spitze des negativen Pole auageht. Bei dieaer 
Spitzentntladung tr itt keine Ionisation ein. Bestebt der Pol aus einem zwei- 
wertigen Element, dann sind Linien eicbtbar, welehe zu der Rydberg-4N-Grenze 
gehoren, u. welehe durcb eine Ruckkehr des zweiten Yalenzelektrona zum K em  be- 
dingt sind, yorausgeeetzt, daB ćie Temp. u. die Elektronengeschwindigkeit hoch 
genug sind, um eine merkliche Dissoziation des Atoms zu bewerkstelligen. Bei Pb 
konnen alle zu beobsehteńden Linien leieht heryorgerufen werden. Diese gehoren 
wahracbeinlich alle der Stufe I  an. Z<vei yerschiedene Stufen, u. vielleicht auch 
noch eine dritte, wurden beim H g beobacbtet, dessen Linien schwacher zu ent- 
wickeln sind ais die von anderen Metallen. T l zeigt zwei Anregungsstufen, da- 
gegen Mg vier. Diese entBprechen einer Resonanz, einer ersten Ionisation, einer 
zweiten Resonanz u. einer zweiten Ionisation. Der WechEel iet wenig ausgepragt 
u. die einzelnen Stufen iiberdecken einander. D as Zahlenmaterial iBt im Original 
ausfuhrlich angegebcn. (Astrophys. Journ. 58. 86—103. 1923. N ebraska, Univ.) B e.

B. E . M oore, Errcgttngigrade in  offenen Lićhtbogenspektren. IV. Teil. Wasser- 
ttoff, L u f t ,  Wasterdampf, Druckefftkt, gcmischte Jilektroden. (IIL vgl. vorat. Ref.) 
LaBt man den Lichtbogen in H , sta tt in  Luft oder N , brennen, so ist die Mitte 
des Bogens kiilter, dagegen sind die Elektroden heiBer, u. es ist ein EinfluB auf 
das Spektrum 'des Elektrodenmaterials zu bemerken. Daneben tr itt das Viellinien- 
Bpektrum des JET% atif, welches leicbter angeregt wird ais die Balmerserie. Nimmt 
der Druck ab, dann steigt die Temp. an , u. es werden dadureh die L inien 
scharfer. Die Spektrallińien eischeinen zuerst am negatiyen Pol, selbst wenn sich 
die Subttanz am positiven Pol btfindet. Is t die Substanz leicht fluchtig, dann 
nimmt die In tensitat in der Mitte des Bogens zu, wenn eine scbwerer fliichtige 
Verb. ais negatiyer Pol v«rwendet wurde. Je  nachdem wie rasch eine Elektrodo 
verdampft, wird das Hs-Spektrum verschieden stark beeinfluBt. — D er EinfluB von 
Druck u. Temp. m it weebeelnder ElektroneDgeachwindigkeit geniigt, um die Unter- 
schiede in den Spektren, welebe unter yerschiedenen Bedingungen beobachtet 
warden, zu erklaren. (Astrophys. Journ. 58. 104—112. 1923. Nebraska, Uniy.) B e .

A rth u r  E . E n a rk , F . L. M o h le r, P a u l D. E oo te  und R . L. C h en au lt, Die 
Spektren von Metallen der fiinften Gruppe. Vff. photographierten das Absorptions- 
spoktrum des B i  u. daa Spektrum tbermionipcher Entladung bei Potentialen zwischen 
4 u. 60 Volt. Das Spektrum des neutralen Atoma iat gekennzeichnet durch breile 
Dubletts u. die meisten der erkannten Energieniyaus waren vom p-Typus. Mit 
Oswald B o g n ley  wurden elektr. MeaBungen deB Bogenpotenlials u. der Potentiale 
dea unelasf. StoBes angeB tellt Das erete Resonanzpotential bei 2 V stelit  daa 
Mittel der Anregurgsepannungen einiger Bcbwacher Linien dar, bei 4 V erscheinen 
die starken Reatstrahlen 3067 u. 4722 k .  Daa erete Funkenspektrum  tr itt bei ca. 
14 V auf. Daa Absorptionaspektrum bei 800—1000° zeigt zum Atom gehórige 
Linien u. heryoratechende noch nicht beschriebene Banden, welch letztere bei 
tieferen Tempp. verschwinden. — Eaat alle Linien dea A s  zwischen 3119 u. 2000 A. 
lassen aich mittels der konstanten Differenzen klassifizieren. Das Potential de8 
anelast. StoBes (vgl. F o o te ,  B o g n le y  u. M o h le b , Phyaical. Beyiew [2] 13. 59; 
C. 1920. III. 32) bei 4,7 V entBpricht dem Mittel der W ellenzablen der Rest- 
strahlen. Nach der Klassifikation des Spektrums muB das Ionisationspotential 
mindeatens 10,6 V sein (ezperimentell gefuudener W ert 11,5 V). (Naturę 112. 831. 
1923. W ashington [D. O.], Bureau of Standards.) B e h b le .

H. I. E a d ie  und Jo h n  S a tte r ly , Die Anderwng des BrechwngsinAex von Sauer- 
mit dem Druck und die Abiorption von Licht durch Sauerstoff bei hohen 

-Dfwcfcew. Vff. beatimmen den Brechungaesponenten fur O, bei Drucken yon 16
39l/% a t u. finden in  dieaem Interyall eine Abnahme des W ertes n  1 yon
VI. 1. 75
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0,01000 auf 0,00404. (n — 1) / q =» konstant =  0,1934 (ę =  D.), was der Glad- 
stone- u. Daleschen BrechuDgsform el entapricht. Mit zunehmendem Druck andert 
sich der Brechungsindei in der Nahe einer Abaorptionsbande sehr wenig, da er 
gegen das langwellige Ende der Bandę gegen Nuli, gegen das kurzwellige Ende 
gegen unendlieh konyergiert. (Proc. Trans. Boy. Soc. Canada [3] 16. Sekt. III . 63 
bis 73. 1922. Toronto, Univ.) B ec k er .

Louis Y. K ing , Das komplexe anisotrope Molektil in Beziehung zur Theorie der
Dispersion und Zerstreuung des Lićhts in Gasen und FliissigJceiten. Vf. g ibt unter 
ausgiebigem Literaturnacbweis Formeln fiir die Zerstreuung des Licbts in  aus 
komplex anisotropen Molekiilen zusammengesetzten gasformigen u. fl. Mitteln, wobei 
seine Ergebnisse die Hypotheae von der krystallinen Struktur der Fil. atiitzen. 
(Naturę 111 667. 1923. Montreal, Univ.) B ehp.l e .

C. V. R am an, Die Zerstreuung des Lićhts durch anisotrope Molckille, Yf. er- 
achtet die Formeln von K in g  (vorst. Bef.) ais auf unriehtigen Annahmen auf- 
gebaut, u. uach seiner Meinung yerlangen weder die durch Zerstreuung des Lichts 
noch die durch Rontgenstrahlen erhaltenen Ergebnisse die Annahme der Esistenz 
krystalliner Aggregate in Fil. (Naturę 112. 165—66. 1923. Calcutta, Bowbaiaar
Street 210.) Be h b l e .

J. D. T e a r, Optische Konstanten einiger Flussiglceiten fiir kurze elektrischt 
Wellen. Es wurden die opt. Konstanten fiir kurze elektr. W ellen von 4—27 mm 
W ellenlange fiir W., Glycerin, CHt O S , A . bestimmt. Besehreibung der MeB- 
operationen; tabellar. Zusammensteliung der Veraucbsdaten. Glycerin, CHsOH, A. 
zeigen anomale Dispersion in dem beobachteten Bereich; der Brechungsindex er- 
reicht in jedem  Falle bei X => 0,42 cm einen yon dem im aichtbaren Spektrum 
beobacbteten nur wenig yersehiedenen W ert. W . zeigt Absorptionsmaiima bei 
A.A 20; 7 u. yielleicht 2 mm; sein Brechungsindex sinkt von 8,7 fiir 40 mm bis auf 
5,3 itir 4 mm. D ie experimentellen W erte sind in tJbereinstimmung mit dea von 
B d b en s  gemaB der Debyeschen Theorie fiir 40 A 0,2 mm berechneten. 
(Phyeical Beyiew [2] 21. 611—22. 1923. Cleyeland.) K. WOLF.

F ra n z  S chacherl, {Jber den E in  fiu fi des Druckes a u f  das Brechungsvermdgen 
des W amrstoffs. Vf. untersueht nach der Methode yon P o s e jp a l  (Journ. de 
Physiąue et le Radium [6] 2. 85 ;, C. 1922. I. 170) das Brechungsyermogen des 
elektrolyt. aus NaOH gewonnenen H t fiir X => 0,54623 bei Drucken unterhalb
1 at. Die Versuchsanordnung (Jaminscher Refraktometer kombiniert mit dem 
Lummer-Brodhunscheu Spektrophotometer) wird, wie auch die Durchfiihrung eines 
Vers., eingehend beschrieben. Bezogen auf 760 mm H g u. 0° ergibt sich ais Durch- 
schnittawert: (w — 1)'10® =• 139,65. H 2 zeigt, abweichend you dem Verh. yon 
Luft, CO, u. 0 „  ein zunehmendes Brechungsyermogen bei abnehmendem Druck. 
(Publications de la fac. des sc. de l’unip. Masaryk [Briinu] 1923. Nr. 33. 1—28. 
P rag, Tschech. Uniy. Sep.) K. WOLF.

A rth u r  S ch leed e , (iber das Phosphoretcenzsentrum. Gestiitzt auf die Er- 
fahrung, daB Luminescenzfahigkeit an den kryatallisierten Zustaud gebunden ist 
(ygl. S c h le e d e  u. G a n tz c k o w , S. 733; T ie d e  u. S c h le e d e ,  Ztschr. f. Elektro- 
chem. 29. 3 0 t; O. 1923. III . 1537; T ie d e  u. T o m asch e k , Ztschr. f. Elektrochem. 29. 
303; C. 1923. I II . 1537), yerfeinert Yf. die Lenardsche Vorsteilung dahin, daB bei 
phoaphorescierenden anorgan. Stoffen einige Metallatome des Grundmaterialfl durch 
fremde Atome ersetzt sind; daa Lenardsche Phosphorescenzzentrum ware dana ein 
solches Metallatom m it der umgebenden Schar yon gittermaBig angeordneten Atomen 
des Giundmaterials. Betont wird die A b h a n g ig k e i t  d e r  A b k l i n g u n g s d a u e r  
y o n  d e r  G i t t e r d e f o r m a t io n :  raBche, also gestorte Krystallisation b e w irk t Gitter- 
deformation u. langdauernde Phosphorescenz, langsame, ungeatorte Ausbildung der
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Krystalle bedingt erhebliche Verminderung der Abklingungsdauer bei ungeachwSehter 
Lumiueseenz. Beim phoaphorescierenden ZnS iat die Storung des G itteraufbaues 
rontgenograph. nachweiBbar. Die Ubertragung dieaer Voratellungen au f Organo- 
phOBphore bereitet keine Schwierigkeiten. (Ztschr. f. Phyaik 18. 109—12. 1923. 
Berlin.) R ic h t e r .

A rth u r  S oh leede, t)ber die Schwarzung des Zinksulfids durch IAcht. (Nach 
gemeinaamen Verss. mit M. H e r te r  u. W . K o rd a tzk i.)  Veraa. an nach S c h le e d e  
u. G a n tz c k o w  (S. 733) bergestellten Z n S  von hobem Reinheitsgrad ergaben folgendea: 
Gefalltes, ungegliihtes ZnS zeigt keinerlei Schwarzungsf&higkeit. — Schmelzmittel- 
freies, gegliihteB ZnS zeigt Liehtempfindlichkeit gegen Quarzultraviolett, wenn die 
Gliihtemp. 'So hoch w ar, daB m eikbare Mengen W urtzit entstehen konnten. Die 
reine Blendeform ist yollkommen liehtecbt. Scbwermetallgebalt in phosphoreazenz- 
chem. GróBenordnung ist ohne merklięben EinfluB. — Durch HalogeDgebalt beim 
GliibprozeB wird ZnS aueh gegen Glaeultrayiolett empfindlich. Schwermetall- 
zuaatz (1 : 10000) yerstarkt den Schwarzungaeffekt erheblich. Durch Auswaachen 
wird die Schwarzungafahigkeit gegen Glasultraviolett nahezu aufgehoben, die gegen 
Qaarzultraviolett u. die Phoaphoreacenzf&higkeit werden nicht beeinfluBt. Durch 
Eindampfen mit KCl-Lsg. laBt aich die Empfindlichkeit gegen GlaBultrayiolett 
wieder teilweiae regenerieren, weitgehender durch Gliihen mit KC1. Anscheinend 
wird die Liehtempfindlichkeit gegen Glaeultrayiolett durch Zuaammenkryatalliaieren 
von ZnS (Wurtzit) u. Halogenid heryorgerufen. Sowohl beim achmelzmittelfreien 
wie beim schmelzmittelhaltigen ZnS tr itt  Schwarzung nur in  Ggw. von Feuchtig- 
keit auf. Die Schwarzung geht an der L uft in '/»—1 Tag zuriick, im E isiccator 
oder in feuchter H s- oder N,-Atmoaphare bleibt aie hesteben. (Ztschr. f. physik. 
Ch. 106. 386—98. 1923. Berlin, Uniy.) H e r te b .

A a. B le k tro c h e m ie , T h e rm o c h e m ie .

T h eo d o r Sexl, Z ur Frage der elektrischen Ladungen submikroskopischer Próbe- 
lórper. B a r  (Ann. der Physik [4] 59. 393; C. 1919. III. 899) ha t unter Zugrunde- 
legung dea Stokea-Cunninghamscben WiderBtandBgeaetzes mit einem bekannten 
Koeffizienten A  aua der Beziehung a//3 A  =  a den Radiua der beobachteten 
Partikel u. dann aua dem W ideratandsgesetze selbat die D. berechnet. Eine vom 
Vf. aufgestellte Tabelle zeigt ein WachBen der u. ein Abnehmen der a-W erte. 
Fiir crpt =  21,4 ergibt sich demgemaB ein syatemat. W achaen der A-W erte. F u r 
A  =  0,815 dagegen erhalt man eine kontinuierlich groBer werdende D. (8, 12, 21, 
31, 275), womit sich die Angabe von B ab , daB die wirkliche D. dieses Pt-Teilchens 
14 oder gar 7,6 sein solle, ais unhaltbar erweiat. Aueh w ird man bei einer Pt-D. 
von 31,2 wohl kaum von einer „achwammartigen S truktur1' dea Teilchena sprechen 
wollen. Mit dem Vers., die Subelektronen an allen, nicht nur an Pt-Partikelchen, 
durch Abweichungen von der Kugelgestalt zu deuten, Bind auBerdem die Befunde 
von E h r e n h a f t  (Naturwiaaenschaften 10. 980; C. 1923. I. 276) u. S c h irm a n n  
(Pbysikal. Ztschr. 23. 441; C. 1923. IIL  1059) unyereinbar. Vf. gelangt zu dem 
Ergebnis, daB weder der Scbillerache Yera. (Ztschr. f. Phyaik 14. 6 ; C. 1923.
III. 99), die Subelektronen durch Abweichungen yon der Kugelgestalt, noch der 
Barsche (Ann. der PbyBik [4] 67. 157; C. 1922. I. 1124), sie durch Dichteunter- 
schreitungen, noch der Kaufmann-Regenersche, sie durch eine adsorbierte Gasschicht

erklaren, einer krit. P rufung atandhalt. (Ztschr. f. Phyaik 16. 34—41. 1923. 
Wien, Univ.) K. W o l f .

E m ile C herbu liez , Uber die Besłimmung des Dissoziationtgrades eines binaren 
Blektrolyten durch Messung seiner Leitfahigkeit. F iir die dem VerdunnuDgsgeaetz 
folgenden Elektrolyten gelten die Beziehungen a , =  {r — ga)/(f  — g) u. a t =  
fr — g,)/g(r — g), wo a ,  u. o , den Diaaoziationsgrad bei den Verdd. •», u. v„

75*
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r  =  Oj/®!, 3 — ^ j /^ i  sind. Dieaes, wie auch ein drittea graph. Verf. zur Beat. 
von a  gibt geniigend genaue Resultate nur im Palle ziemlich starker Elektrolyten 
(a  ]>  0,35). (Journ. de Chim. pbysiąue 20. 464—70. 1923. Genf, Univ.) B ik e r m a n .

F ritz  T łtorón, Z ur Kenntnis der elektrolytischen A usfallung von Nickel in  
disperser Form. Bei kleinen Stromstiirken ist der Ni-Nd. dieht u. homogen, hei 
groBeren iat er grau, rauh, aus unregelmaBigen Teilchen yon wechselnder GroBe 
(Typ A), bei noch groBeren werden tiefschwarze, weiche, eierformige Partikeln 
(Typ B) abgesehieden. In  ammoniakal. Ni-Lsgg. ist die Stromdiebte, bei weleher 
Typ A entateht, der Ni-Konz. proportional; daa konstantę Verhaltnis: Stromdichte 
in Milliamp./qcm durch Konz. in Grammaquivalent/1 iat ca. 500. Die bei dieser 
Stromdichte abgeachiedenen Partikeln  haben Darchm esser von 0,5—0,8 fjb\ bei ca. 
zweifacher Stromyerstarkung werden masiraale Partikeln (1 / i—1,7 jx DurchmeBaer) 
erzeugt. Die Teilchen des Typus B sind bei allen Stromdiehten 0,6 p. (fur Konz. 
< [ 0,04 n.) bis 0,8 fJ. (fur Konz. 0,05—0,1 n.) groB. — Das Kathodenpotential wurde 
bei Elektrolyse mit intermittierendem Strom nach L e  B la n c  (Ztsehr. f. pbyaik. 
Gh. 5. 467 [1890]) gemessen. Die Lag. enthielt 30/0 NH,. Der homogenen Nd.-B. 
entspricht daa Potential — 0,26 V. (das Potential der n. HgCl-Elektrode =  0,56 V.), 
dem Typ A  — 0,34 V., dem Typ B — 0,56 V.; zwiachen diesen Hauptwerten 
konnen aber keine aeharfe Grenzen angezeigt werden. Die H ,-Entw . tritt gleich- 
zeitig m it dem Typ B oder etwas apater ein. — In  neutralen Lsgg. sind zur Er- 
zeugung der diapersen Fallung hohere Stromdiehten notig ais in  einer NH8-Lsg. 
(Ztsehr. f. Elektrochem. 30 . 20—29. Stockholm, Hoehsehule.) B ikerm a n .

W. Y asilescu  K a rp e n , Die dektromotoritche K ra ft der Elemente, chemischt 
A ffin itd t und molekulare Anziehungskraft. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. dea sciences 175. 
96; C. 1923. III . 178). Vf. modificiert auf Grund aeiner friiheren Einwande die 
Nernstache osmot Theorie der EK.K., indem er die auf die Moll. u. Ionen in der 
Trennungsflache zweier yerschiedener Dispersionsmittel ausgeiibte Laplaceaehe An- 
ziehungakraft in die Bereehnung einfiih rt Vf. le itet eine Formel fiir die EK. 
zwischen einem Metali u. der Lag. einea aeiner Salze ab u. gelangt zu einer Formel 
fur die EK. eines Daniellelementes, die mit der Helmholtzsehen ident. ist. (0. r. 
d. l’Acad. dea sciences 177. 449—51. 1923.) K. W olf.

R enó A u d u b e rt, Einflufl der Pólarisation auf den photovoltaischen Effekt. 
Mechnnismus der Ersćheinung. Sind die beBtrahlte u. die unbestrablte Elektrode 
mit Hilfe, zweier Nebenelektroden so polariaiert, daB ihre Potentialdifferenz sich 
gleich bleibt, so andert aieh die Lichtwrkg. folgendermaBen. Bei Metallen, die 
bestrahlt a l8 Anodę fungieren (Pt, Cu, Hg, vgl. S. 402), wird der Photoeffekt durch 
poaitiye PolariBation abgeschwacht, durch die negatiye verstarkt; bei sich um- 
gekehrt yerhaltenden Metallen (Au, Ag) begunstigt die poaitiye Polariaation die 
Lichtwrkg., die negatiye hindert dieaelbe. Bei geniigender positiyer (negativer) 
Polańaation wird jedea belichtete Metali Katbode (Anodę). D as Potential der Elek
trode, bei welchem der Effekt yerschwindet, ist also positiy bei P t, Cu u. Hg, 
negatiy bei Au u. Ag. — Die Einw. der Polariaation w ird yeratandlich, wenn man 
die Ersćheinung ala photoelektr. Effekt auffaBt u. das an der Grenze Elektrode/Elek- 
tro ly t bestehende FeJd beriickaichtigt. (C. r. d. 1’Acad. dea sciencea 177. 1110—12. 
1923.) B ikerm an .

C arl F re d  H olm boe, Einflufi des elektrolytischen Kurzschlufieffektes a u f die 
Passivitat der Eisenelektroden. W ird eine elektrolyt. Zelle m it Fe-E lektroden, die 
in  NaOH-Lsg. ais Elektrolyten tauchen, nach einigem Stromdurchgang unter Gas- 
entw. kurz geschlossen, bo yerhalt aie sich nach dem W iedereinschalten  des 
Stromes wesentlich anders ais nach einfachem Auaschalten des Stromes. Yf. f3hrt 
die Verss. mit einer Batterie von H ,/0,-Erzeugern aua, die aus 200 hintereinander- 
geschalteten Zellen beateht. Die Stromaufnahmefahigkeit der yorher kurz ge-
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schlossenen Batterie ist durchweg bei gleicben VerBUchstempp. erheblich groBer 
ais die der offen gelaasenen Batterie. Die geateigerte Schluckfahigkeit bei gleicber 
Spannung hat ein gchnelleres Ansteigen der Elektrolyttemp. zur Folgę. Vf. deutet 
die Erscheinung durch die chem. Passiyitat dea Fe. H, bildet Legierungen mit 
der Kathode u. beschleunigt die cbem. Betatigung. Oa u. OH' bilden intermediare 
Osyde u. bedingen so Pasaiyitat, hemmen die elektromotor. Betatigung des Fe u. 
entfernen das Potential der Elektrodo von Gleichgewiehtawert. Nach n. Strom- 
ausschaltung tr itt E n tlad u tg  ein. Ea ist ein galvan. Element entstanden, dessen 
Strom zwisehen den Polen u. der E rde zu schwach ist, um eine nennenswerte 
chem. W rkg. auszuuben. Behn KurzschluB entsteht jedoch ein kraftiger Strom, 
welcher H-Ionenstrahlung von der Betriebskathode yerursacht. Diese hat De- 
hydrierung der Kathode u. H ydrierung der Anodę zur Folgę. (Ztschr. f. Elektrochem. 
29. 530—34. 1923. Kriatiania.) K. L in d n e r .

C a rl F re d  H olm boe, Uber den E influfi der GOt-Aufnahme a u f die Ltitfahig- 
leit des NaOH-Elektrolyten der offenen Wasserstoff-Sauerstoffersseuger. D ie L eit
fahigkeit einer reinen 15%ig. NaOH-Lsg. betragt bei 18* 345 •10- *, die der ent- 
aprecbenden N ajC 03-Lsg. nur 83;6-10~a. Vf. untersucht NaOH-Lag. mit yer- 
schiedenen Konzz. an Na4C 0 8. Ein Vers. mit 7,21 g NasCO, pro 100 g Elektrolyt 
ergibt einen Leitfahigkeitsruckgang um 39,2 0/„. Die dadureb bewirkte Ver- 
8chlechterung des elektrochem. W irkungsgrades der Zellen hat eine VerBchlechterung 
der W irtschaftlichkeit einer GroBanlage fiir H ,/0 ,-H erst. zur Folgę. Die CO,- 
Aufnahme baogt von den Betriebayerhaltnissen ab, doch bedingen haufige Bepa- 
raturen schnellere B. vOn NaaCOa. Nach l 1/, Jahren w ird in  der Begel die Er- 
neuerung der Elektrolyten wirtschaftlich sein. (Ztechr. f. Elektrochem. 29. 535—37. 
1923. K nstiania.) K. L in d n e r .

K u rt A rn d t und W ilh e lm  K alaC , Leitfahigkeitsmessungen an Kryólith-Ton- 
erdeschmelzen. Ais LeitfahigkeitagefiiB diente ein Platintiegel, in  welchem eine P t- 
Scheibe (10 mm D urchm esser, 0,5 mm Dicke) aufgehaDgt wurde. W ichtigste 
Storuugen yerarsachten das Klettern der Schmelze uber den Band des Tiegels u. 
Verdampfung yon A1F„. Erforschte Tem peratarstrecke: 900—1040°. Bei 1000° be- 
tragen die Leitfahigkeiten (reziproke Ohme): yon K ryólith  2,23; Von Kryolith-2'o/i- 
erde-Schmelzen mit 5%  A1j08 2,12, mit 10%  AljOs 2,05, mit 15°/0 1,92, mit 20%
1,78; yon N a F  3,15 (F. ist mit 993° gemeaaen); yon K F  2,79; von Gemiach aus 
81,8% Kryólith, 9,1%  A1S0 3 u. 9,1% N aF  2,18; yon der Sebmelze aus 90%  N aF 
u. 10% CaF, 3,02. Is t die Gerade, die die Abnabme der Leitfahigkeit bei stei- 
gendem AlsO,-Gehalt wiedergibt, biB zu 100°/o Al,O, yerlangert, so ergibt eich die 
Leitfahigkeit yon Tonerde zu 0. Man kann NasAlP8—Al,Os-Schmelzen ais Lagg. 
von Kryólith in  dem nichtleitenden Lósungsm. AlsO, auffassen, was an das Verh. 
von CaO u. SiOj in  Schmelzen (vgl. A r n d t  u. L o e w e n s te in ,  Ztschr. f. Elektro
chem. 15. 784; C. 1909. II. 1790) erinnert. Der Vergleieh der Aquivalentleitfahig- 
keiten von N aF  u. N a,A lF6 deutet darauf hin, daB die Leitfahigkeit des Kryoliths 
durch das in ihm enthaltene N aF  bedingt iat. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 12—17. 
Berlin-Gharlottenburg, Techn. Hochschule.) B ik e rm a n .

P. Debye, Uber Ionen und dereń Aktivitat. D ie Ergebnisse sind bereits nach  
Debye u. HtTCKEL (Physikal. ZtBchr. 24. 185. 305; C. 1923. I II . 334. 1924. I. 623) 
wiedergegeben. (Chem. W eekblad 20. 562—68. 1923.) K . W o l f .

F. H ab e r und H . W olff, Uber Neb:lexplosionen. E iplosible Flusaigkeitanebel 
kann man im Prinzip aus allen Stoffen herstellen, die brennbare Datnpfe geben u. 
bei der Versuchstemp. tropfbar fl. sind. Man kann zu ihrer Herst. von den fl. 
Brennstoffen ausgehen u. sie in  Luft zerstauben oder yon den erhitzten Gemischen 
brennbarer Dampfe mit L uft u. diese raseh auf die Versuchstemp. abkiihlen. Yff. 
haben nur den zweiten W eg gangbar gefunden. Die Versuchsanordnung ist in
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einer Figur schemat. wiedergegeben. Die FL, die entweder aus Petroleum (180 bis 
220°) oder aus Tetrahydronaphthalin (Tetralin) oder aua Chinolin beatand, wurde 
m it PreBluft aus dem OlgefaB in einen elektr. geheizten Kanał gedruckt, durch den 
yon dem einen Ende her ein Luftatrom mit rund 4-Liter-Min. Geschwindigkeit 
hindurchatrich. W eitere Einzelheiten der Yerauchsanordnung sind im Original 
nachzuleseD.

Die Beobachtungen ergeben yornehmlich 3 Besultate. Das erate betrifft die 
untere Explosionsgrenee des Nebełs, das heiBt den Mindestgehalt an tropf barfliiasiger, 
brennbarer Substanz, dessen ea in der Luftmaase bedarf, damit sich eine Flamme 
in dem Nebel fortpflanzt. Diese untere Eiplosionagrence erweiat sich ais un- 
abbiingig davon, ob der Brennstoff inhomogen in Tropfchen in  der Luft yerbleibt 
oder ihr in Gaaform gleiehmiiBig beigemischt i s t  Aus Tabellen ist die experimentelle 
Grundlage obigen Satzea eraichtlich. Das aweite Ergebnis bezieht sich auf eine 
GroBe, die man paasend den Grenznebel der vollstandigen Yerbrennung nennen 
kann. Bei den bomogenen Gaaluftmischungen erfolgt die Verbrennung yollstandig, 
verliiuft alao ohne B. anderer Prodd. ais GO, u. Wasserdampf, solango ein stóchio- 
metr. 0,-OberschuB in der Brennstoffmiaehung yorhanden ist. Der inhomogene 
Nebel dagegen erfordert einen bedeutenden 0 5 - OberechuB zur yollstandigen 
ezploaiblen Verbrennung u. zwar einen um so groBeren, je  grober aeine Teilchen 
sind. Das Gemiach von Brennatofftrópfchon u. Luft, bei welchem die Verbrennung 
noeh eben yollstandig ist u. Prodd. unyollatandiger Verbrennung im Esploaionsgaa 
noeh nicht erscheinen, iat deshalb bei yerschiedener Verteilung fl. Brennstoffes auf 
die einzelneu GroBenklaasen der Tropfchen ein yerscbiedenea. F iir jede gegebene 
Yerteilung aber wird der Grenznebel der yollBtandigen Verbrennung einen Brenn- 
stoffgebalt in der Baumeinheit der Nebelgase aufweisen, der erheblich hinter dem 
stochiometr. A ąuiyalent des anwesenden Luftsaueratoffs — berechnet au f desaen 
Verbrauch zur yollstandigen Oberfiihrung des Brennstoffes in  CO, u. Wasser
dampf — zuriickbleibt. Die beobaehteten Daten iiber die Zus. der Grenznebel 
yollbtandiger Verbrennung sind tabellar. zusammengefaBt. Das dritte Ergebnis 
betrifft die JExplosionsgeschuńndigkeit. Die beobaehteten W erte aind in einer Tabelle 
zusammengetragen. Sie lebren, daB die Explosionegeacbwindigkeit im Nebel klei ner 
ist ais in  der homogenen Dampfluftmischung, die durch Erwarmen daraus heryor- 
geht. Zum Verstandnis sind dieselben Betrachtungen dienlich, die hinsichtlich des 
Grenznebela der yollstandigen Verbrennung mitgeteilt worden sind. Hiuzuzufiigen 
ist ihnen lediglich der Hinweis auf den Le Chatelierschen Satz, nach welchem die 
untere ExplosionBgrenze einea Brennatoffgemiaches daa yerhaltnismaBige Mittel aua 
den antoren Esplosionsgreneen der Miechungabestandteile iat. Dieser Erfahrungs- 
3atz bringt die Tatsache zum Ausdruck, daB molekulare Ungleichheiten in den 
Fortpflanzungabedingungen der Entziindung zur Einstellung eines Mittelwertes 
fiihren. Dasaolbe gilt offenbar yon den molaren Ungleichheiten, die in der der 
Brennflache jeweils yorgelagerten Schicht bei erheblicher Fortpflanzungsgeachwindig- 
keit der E ntiundung bestehen. Die Verzogerung der Fortpflanzuug durch die tropfchen- 
formige Beschaffenheit des Brennstoffes ist der andere Punkt, der fiir die motor. 
Yerbrennung zu beachten iat. E r yermehrt die Oberlegenheit der dampfformigen 
Brennstoffluftmiachung iiber die chem. gleichbeachaffene nebelfórmige. In Zu- 
sammenfassuDg ergibt sieb, daB explosible Brennstoffluftmischungen mit tropfchen- 
formigem Brennstoff im Vergleich m it solchen, die gleiche Mengen an Brennatoff 
in Dampfform aufweisen, dieselbe untere E iploaionsgrenie, geringere Fahigkeit zu 
yollstandiger Verbrennung u. kleinere Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Explosions- 
flamme zeigen. (Ztschr. f. angew. Ch. 36. 373—77. 1923. Berlin-Dahlero, Kaiaer 
WiLHELii-Inst.) K. W olf.

E . B e r i  und EL F isch e r, Untersuchungen an explosiblen Gas- und Dampf-Luft-
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gemischen. Das Yermischen der Gase wurde mittels einer injektorartig arbeitenden 
Misehduee bewerkstelligt, welche die Konz. auf 0 ,0 l°/0 genau zu erhalten gestattete. 
Zur Analyee der Brennstoff-Luftgemische u. zur Feststellung der erfolgten Explosion 
diente der H aber-LóW Esche Gasinterferometer (Ztschr. f. angew. Ch. 23. 1393; 
C. 1910. II. 833). Gefundene Explosionsbereicbe in einer Glaskugel von 27 mm 
Durchtnesser bei Zimmertemp. (Vo1.-°/0): CO: 15,40—71,60; 3 t 9,42—65,92; CHt 
5,82—13,60; (7,27,: untere Grenze bei 2,39; untere Grenze bei 3,34; A . 2,78
bis 12,30; CS, 2,22—31,20; Aceton 4,03—8,53; A . 2,38—6,51; Bel. 1 ,78-6 ,20 . Fiir 
Ben. sind die Grenzen in  g/cbm angegeben: 63,7—174,0. Der Explosionsbereich 
nimmt mit dem V erkleinern. des GefaBdurchmessers u. mit der Erhohung des 
W armeleitvermogens der GefaBwand ab. Die Temp.-Eihohung (100, 200 u. 300°) 
erweiteit den Bereich, namentlich wird die untere Explosionsgrenze verscboben; 
der EinfluB ist starker ais der sich ergebende, wenn man die dem Entziindunga- 
funken durch iiuBere Erhitzung ersparte W arme beriicksichtigt. — An C,H,. C,Hł , 
A., Bal. u. CS, wurde eine Vorverbrennung beobachtet, indem man die Explosions- 
grenzen nach 1 bezw. 2 Min. dauerndem Anheizen des Gasgemiaches bestimmte. — 
Die Explosion fuhrt zu CO, u. W . nicht restlos, es entstehen auch Zwiechenprodd., 
die wiederum zur Explosion gebracht werden konnen (vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 36. 
297; C. 1923. III. 1551). — An CO-Luftgemischen studierten Vff. den EinfluB des 
U nterdruckes: mit sinkendem Druck nahern sich die Explosionsgrenzen, bis sie bei 
230 mm H g zusammcnfallen. Ersetzen eines Induktoriums m it 15 mm langen Funken 
durch ein Induktorium  mit Funkenlange von 150 mm erweitert den Exploaiona- 
bereicb, besonders bei H ,: 8,50— 81,50 Vol.-°/0. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 29—35. 
Darmstadt, Techn. Hochsehule.) BlKEKMAN.

E. C. K em b le  und J .  H . v a n  V le c k , Z ur Theorie der Temperaturvariation 
der speeifischen Warme ton W assentoff. (Vgl. K e m ble , Philos. Magazine [6] 42. 
123; C. 192L III . 1343 u. R e ic h e , Ann. der Physik [4] 58. 657; C. 1919. III . 479.) 
Vff. geben eine verbeaserte Berecbnung der spezif. W arme eines elaat. Modells 
eines 2-atomigen Gasmolekuls. D ie Energien der stationaren Zustande werden auf 
Grund der Bohr-Sommerfeldschen Quantenhypothese abgeleitet u. ein Ausdruck fiir 
die spezif. W arme erhalten. F iir das H-Mol. wurden folgende Konstanten be- 
rechnet: Kernzwischenraum 0,488*10—8 cm; Tragbeitsmoment 1,975*10—41 g-cm ’; 
Wellenlange entsprechend der n. Schwingung 2,05 fi. F u r die spezif. Wfirmen 
von H , u. W asserdampf werden folgende empir. Formeln fur Tempp. zwischen 
300° u. 2300° K  aufgestellt: fiir H „  c„ =  4,87 +  0,539.10“ ^  +  0 ,1 4 6 -1 0 - 'i*; 
fur Wasserdampf, cr =  6,03 +  4,2-10—3 1 — 4,07-lO- * t1 +  1,95-10-" ł \  (Physical 
Eeyiew [2] 21. 653—61. 1923. HARVARD-Univ.) K. W o l f .

G. H e r tz ,  Uber die Tretinung von Gasgemischen durch D iffusion in  einem
tłrSmenden Gas. (YgL.Physikal. Ztschr. 23. 433.) (Koninkl. Acad. van Wetensch. 
Amsterdam, W isk. en Natk. Afd. 31. 497—505. 1923. — 1!. 1923. I. 282. 1924.
I- 736.) Be c k e r .

As. K ollo idchem ie .
H. v. E u le r  und f ia g n a r  N ilsaon , Gleiehgetoicht kolloider Alum inium - und  

L<inthanhydroxyde m it verdiinnttn Sauren und Basen. Zur Priifung des Zusammen- 
hanges zwischen Sorptionsfabigkeit u. amphoteren Eigenschaften des kolloiden 
AI(OH), wurde m it ihm Lanthanhydroxyd  yerglichen, da dieses zwar aus alkal. 
Lsg. ahnlich wio Tonerde ausfallt, aber keine sauren Eigenschaften, alao auch 
kefoen isoelektr. P unkt erkennen liiBt. D ie ETgcbnisse fruherer Arbeiten (S. 540
a. E u ler  u . E r ik s o n , Ztschr. f. physiol. Ch. 128. 1 ; C. 1923. III . 892) gelten nur

die in cchtcr Lsg. gedachten Gleichgewichtskomponenten. Die ausgefallten 
Hydroiyde altern, wobei aie eine Eeihe von Oxydhydratformen mit abweichenden 
elektrochem. KonBtanten durchlaufen; gleichzeitig sinkt die Loslichkeit, bis die-
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jenige der krystall. Form erreicht ist. — Untersucht wurden friachgefallte Hydrosyde, 
die fur die Aufsuchung der Beziehungen zu den Sorptionaeigenschaften beaonders 
beruekaichtigt werden muasen, sowie stark 'gealterte Al- u. La-Hydrorydpraparate, 
namlich Tonerde A (pa =  6,1) u. D (pH =  7,0 — 7,6) naeh W i l l s t a t t e b  u. K r a u t  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 149. 1117; C. 1923. I. 637; III. 186) sowie La(OH), 
(pH «= 9,37) nach E u l e r  u. E r ik so n  (1. c.). — Die Neutraliaation yon gealtertem 
Al(OH)s mit CHjCOOH bleibt bei pn  =• 5,37 stehen; die Sauro wird also nicht yoll- 
standig neutralisiett, yielmehr geht die Neutraliaation umso weniger weit, je  groBer 
die Konz. der Saure in der Miachung ist. Mit 0,0G02 n. HjSO., wird bei p n  =  5,85 
daa Gleicbgewicht erreicht, m it 0,05-n. NaOH bei pg  «= 12,28, m it 0,0025-n. NaOH 
bei pg  =» 7,21. — Bei Zusatz geringer Sauremeogen zu L*(OH), w ird die Saure 
Yollatfindig neutraliaiert, wobei fast die pH der Suspenaion Belbst (9,37) erreicht 
wird. Der Grund fiir die UnterBchiede der beiden Hydrosyde liegt jedoch nicht in 
den verschiedenen Eigenschaften von Al u. La, eondern im yerachiedenen „A lter" 
der angewandten Praparate. An friach dargeatellten Praparaten  von Al(OH)j 
wurde die isoelektr. Zone ais um pH =  6,5 liegend festgeetellt, woraus man achlieBen 
kann, daB Al (OH)3 ais Saure u. ais Base gleich stark iat. — In Lsgg. yon Aci- 
ditaten auBerhalb p_g => 5,5 — 7,1 is t Tonerde nicht Btabil; die naheren Grenzen 
dieaer fur ihre Anwendung ais Sorptionsmittel wiehtigen Erscheiaung wechaeln je  
nach Form des Hydrosydes. (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 57. 217—21. Stockholm, 
Univ.) A. R. F . H ksse.

N. Isg a r isc h e w  und A. P o m eran zew a, Uber die Gcschioindigkeit der W as ner- 
stoff ionen in  Gelen unter Stromwirkung. Die W aoderungeschwindigkeit der H'-Ionen 
in Gelatine-Gel wurde in Ggw. von yerachiedenen Elektrolyten untersucht. Es 
wurde eine eigentiimliche „Triigheit“ der H '-Ionen bei Anderung der Spannung be- 
obacbtet u. diese dadurch erklart, daB das Gel eine sta ire  Struktur beaitzt, in der 
auch Ionen einbegriffen sind, die ihrcn freien Zuatand u. die Fahigkeit zur fort- 
Bchreitenden Bewegung teilweise yerloren haben, wobei diese Struktur yon der an
gewandten Spannung abhUngig ist. Die Geschwindigkeit der H '-Ionen ist um so 
groBer, je groBer das At.-Vol. des Kationa im Gel ist. Zur Erklarung werden zwei 
Theorien augegeben, von denen die eine sich auf yersehiedene Komplesbilduog 
der Eationen mit dem Gel bezieht, wahrend die andere die Anderung der elektro- 
stat. W rkg. der Ionen mit der Yol.-Auderung beruckaichtigt. (Ztschr. f. Elektro- 
chem. 29. 581—86.1923. Moskau, W iss. Chem. Im t.) H e b t e r .

A. J a n e k ,  Die Eoagulation von dispersoiden Ld&ungen an Grenz/lachen sich 
beriihrender Phasen. (Vgl. v o n  W e im a rn  u. J a n e k ,  Journ. Rubs. Phys.-Chem. Gej. 
48. 1044). Hydrosole yon A u^S, u. Z n S  (aua einer Za(0Hj2-Aufachwemmang) werden 
im Laufe einer Min. durch gleiehe Yoll. Bzl., Chlf. CS„ A., Gemisch von Bzl., W. 
u. A. ( 3 :1 :6 )  oder yon Chlf. -j- W . -f- A. (1 :3 :4 )  yollstandig ausgeflockt; bei 
Verwendung der GemiSche bildet sich an der Grenze der wss. u. der unwss. Schicht 
ein Nd. — CaS  koaguliert langaamer. Au, m it Phenylhydrazin redaziert, wird von 
genannten Fil. (mit Ausnahme yon A.) in 3 Min. ausgefloekt. Au, m it Tannin 
reduziert, koaguliert weder mit Bzl. noch mit dem Bzl -Gemisch; dasaelbe Sol, mit 
HC1 bis zum Umschlag der purpurroten F arbę in die yiolette angesiiuert, wird in 
eicigen Sek. ausgeachieden. — Fe{OH)s u. Al[OH)t -Sole flocken bei ahnlicher Be- 
handlung nicht aus; nur CS2 yetmag Fe(OH), teilweise auszuseheiden.— Eiu Gemisch 
von Au- u. Fe(OH),-Sol koaguliert nach Zusatz yon Bzl. oder Bzl.-Gemisch um so 
yollstandiger, je  langer das Gemisch gestanden. Ein Gemisch yon a n g e s S u e rte m  
Au-Sol u. Fe(OH)s-Sol wird fraktioniert auageflockt. (B^richte d. BerginBt. Ural zu 
Ekaterinburg [Russisch] 1. 1—16. 1919. Sep.) BlKERMAN.

P a u l W oog, Zerreipfestigheit, einseitige Kompression tm d Gkichgewicht mono- 
molekularer Schichten von verschiedenen a u f dtm Wasser amgedehnten Korpern. Ein
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auf eine m it Tristearin  bedeckte W as3eroberflaehe gebrachter Tropfen von einem 
ungesatt. Mineral&l oder yon Ólsaure bewirkt eine Sprengung dea Triatearinhautchena, 
die bei Olaaure starker is t. Aufeinanderfolgende auf feate Tristearininaeln auf- 
getragene Tropfen biiBen ihre W rkg. allmahlich ein. Desgleichen wird eine Stearin- 
saureachicht von Ó laaare durchgebrochen; ia t das nntenstehende W . angeaauert, so 
bildet die Óffnung einen K reis; wurde 63 alkal. gem acht, ao ia t die Óffnung poly- 
gonal. E in auf Tristearin oder StearinB auresehicht gebrach ter Tropfen einer Lsg. 
von Stearinaaure in  Mineralol pulsiert, weil er dem W . seine Saure abgibt. E ia 
auf einer Ólaauresehicht liegender geebneter Ólaauretropfen zieht sich zasammen, 
wenn man auf die Schicht • noch ahnliche Tropfchen bringt, weil jedes ein Aus- 
dehnungabestreben hat. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 177. 1107—09. 1923.) Bik.

E e n e  D ubrisay  und P ie r re  P ica rd , tiber die in  Gegemaart der Fcttsauren und  
der Alkalien a u f  die Trennungsflache von Waseer und einer organisćhen FlussigJceit 
ausgeiibte Oberflachenspannung. (Vgl. C. r. d. l ’Acad. dea sciences 177. 589;
C. 1924. I. 143.) Das Donnansche Phanomen iat bei Ggw. gesatt. Fettsauren um 
so hoher, je  groBer das Mol.-Gew. ist, bei ungesatt. Sauren geringer, am geringoten 
bei Ricinusolaaure. D er EinfluB des NaCl macht sich uberall in gleichem Sinne 
wie bei Oleaten geltend. Bei Olaaure u. Bicinusolsaure sinkt die Oberflachen- 
spannung mit steigender Konz. bis zu einem Minimum, um dann wieder gegen den 
in Abweaenheit yon Alkali beobachteten W ert anzusteigen. (C. r. d. l’Acad. des 
Bciences 178. 205—8.) Sp ie g e l .

E . Demoussy, tiber .die Verdrćingung dtr Sauren durch Diffusion. Der Eraats 
stiirkerer Sauren durch schwachere in  F allen , wo Membranen Fil. yerschiedener 
Aciditat trennen, laBt sich durch die yerschiedene DiffusionBgeachwindigkeit der 
Sauren u. ihrer Sal ze erklaren. Dies w ird durch Yeras. bewiesen, die auf 
Untera. yerachiedener Schichten einer was. Lsg. beruhen, auf dereń Boden 
die zu untersuchenden Fil. gebracht wurden. (C. r. d. l ’Acad. dea sciences 178. 
208—11.) Sp ie g e l .

E . B. B . P r id e a u x  und W . E . Crooks, Membranpotentiale und ihre Betrachtung 
ais Diffusionspotentiale. D ie meisten Membranen wie Pergatnent, A gar oder
Gelatine gestatten eine langsame ElektrolytdiffuBion. D ie PotentialdifFerenzen an 
dieBen Membranen stellen im Gegensatz zu denen von H abek , L oeb  u. anderen 
betrachteten ahnlich wie die Diffusionspotentiale Nichtgleicbgewichtepotentiale dar. 
Daa Membranpotential ist dem Logarithm us des Bruches der Ionenkonzz. pro- 
portional. JEa =  0,058 (1—2 n^) log ccL Gl /a i C% bei 25°. D ie Oberfiihrungszahl 
dea Anion8 nA is t hier kleiner ais bei freier Diffusion. Yff. priifen die daraus 
folgende Verminderung der Anionenbeweglichkeit gegenuber der des Kations an 
KBewsoat u. K -Salicylat durch Messungen der Leitfahigkeiten, Zahigkeiten, 
Diffusiona- u. Membranpotentiale bei 25°. Bei unyeranderter Beweglichkeit der 
Kationen iat die des Benzoations im Verhaltnia 0,725—0,745 u. die des Salicylations 
™ Verhaltnis 0,66 yerm indeit. (Chemiatry and In d . 42. 955. 1923.) K. L in d n e k .

H. B e ch h o ld , Silberkohle und Silberbolus. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 23. 35; C.
1918. II. 792.) D ie Adsorptionsyerss. wurden an Methylenblau u. an Bakterien- 
emulBionen yorgenommen. Die Einzelkorncben yon Ton u. Kohle hochster Adsorp- 
honakraft wurden mit einer zarten Ag-Schicht bedeckt. Dieae Silberkohle mit einem 
Gebalt von 0,5 —0,270 Ag u. Silberbolus m it 0,5—1°/0 Ag haben ein noch hoheres 
Adsorptionsyermogen fiir Bakterien (gepriift: Coli, T yphus, P aratyphus, Staphylo- 
kokken) u. Methylenblau ais die unyerailberten Praparate, weiter ist die Silberkohle 
ttnter gleichen Bedingungen dem Silberbolu8 auBer gegenuber Staphylokokken weit 
fiberlegen. Die adsorbierten Bakterien werden durch den Ag-Gehalt auBerordent- 
ich geschadigt, bo daB die Zahl der entwicklungafahigen Keime auf N uli herab-
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geaetzt werden kanu. Schlundsondenfutterung von Kaninchen mit 0,5°/0ig. Silber- 
kohle war ohne nachteilige Einw. H ersteller: Chem. Fabr. YON H e y d e n . (Miinch. 
med. W chschr. 70. 1149—51. 1923. Frankfurt a. M., Inst. f. KolloidforBeh.) W o l f f .

J . W . M c B a in , Adsorption oder Sorption. Vf. beBpricht die Theorien der 
Adsorption aa  H and von Beispielen, die insbeaondere die Gasadsorption durch 
Kobie u. Adaorptionserflcheinungen bei Farbeyorgangen betreffen. U nter Wiirdigung 
der iahlreichen Theorien weist Vf. besonders auf L angmtjiks Lehre vom mono- 
molekularen Lager hin. (Journ. Soe. Dyers Colouriets 39. 233—37. Bristol, 
Univ.) K. L in d n e e .

F. C houcronn , Adsorptionselektrisierung. Kolloide und Membrane. (SchluB 
aus Journ. de Chim. physiąue 20. 352; C. 1924. I. 142.) Um einen AufachluB iiber 
den elektr. Zustand koagulierter Micellen zu gewinnen, preBte die Vf. die abge- 
schiedenen Fiocken zu einer Membran zusammen u. maB die Geschwindigkeit der 
Elektrooamose durch dieselbe. F t(0H ]s, mit NH 8 gefallt, bleibt positiy; As^S,, mit 
HC1 gefallt, F ^ F ^ O N ) ^ ,  mit FeCls gefallt, u. CttsF«{CiV)6, mit CuSO< gefiillt, 
bleiben negatiy. D ie Auaflockung ist also nicht durch Neutralieation der ober- 
flachliehen Ladung bedingt. D er Ladungssinn der W and kann durch einen Alkali- 
(Saure-)Zuaatz im Falle von Ferrihydrosyd (Araentrisulfid) n icht geandert werden; 
die Ferrocyanide werden umgeladen. — Eine aus mit Albumin geschiitzter Mastix 
hergestellte Membran k an n , wie Album in, durch H ' u. OH' umgeladen werden; 
ist das Albumin durch die Gelatine erse tst, so behalt die Membran ihre negatiye 
Ladung aueh in Saurelsgg., wie reine Maatix, so daB hier die Urnhiillungatheorie 
der Schutzwrkg. n icht anw endbar ist. In  Saurelsgg. steig t aogar die Oamoae- 
geschwindigkeit gegen die im W . oder in  alkal. Lagg. Zur E rklarung nimmt Vf. 
an, daB in Saurelsgg. positiy geladene Mastixteilchen an dem E lekt rizitatstranaport 
teilnehmen u. daB sie dabei eine groBere W asserm enge mitreiBen. Aueh MgCl, 
(0,001-n.) erhoht die OamosegeBchwindigkeit in alkal. Lsgg. Reine M astixmembranen 
weisen diese Anomalie n icht auf. E in Gelatinezusatz zur 0,001-n. Alkalilauge, die 
durch eine ć7r(7/3-Membran im elektr. Felde flieBt, yerringert die Oamosegeschwindig- 
keit, ais ob negatiye Gelatinemicellen das W . in entgegengesetzter Richtung fort- 
acbleppen. D er Riiekgang der Elektroosmose kann aueh, anstatt m it Gelatine, mit 
HCOOK, CHsCOONa, CsH 5C 00N a u. C,H,COOK beobachtet werden, was die Vf. 
ais BeweiB der H y d r a t a t i o n  d e r  F e t t s a u r e a n i o n e n  deu tet N aphthalin- 
sulfoaaure.s Na steigert die Electroosmose dureh CrCl8, yerringert die durch eine 
Glascapillare. D ie yon Micellen ubergefiihrten Yolumina sollen der yierten Potenz 
der Capillarendicke proportional sein, w ahrend die elektroosm. iibergefiihrten mit 
der zweiten Potenz wachaen. Dementaprechend tritt die durch Anwesenheit yon 
groBen Anionen bewirkte Abnahme der Elektroosmose (in 0,002-n. NaOH) deutlicher 
in einer 0,6 mm starken Capillare herror, ais in  einer 0,1 mm starken. Die Ab- 
hangigkeit dieser Abnahme yon der Kon z. ist fiir Fettsauresalse einerseits u. Oleate 
u. G uttate andererseits yerschieden. — Einsehaltung einer Membran andert die EK. 
einer Fliisaigkeitskette; um klar zu machen, daB die Polarisation der Membran 
dam  unerlaBlieh ist, trennte die Yf. 0,1-n. HC1 yon 0,02 n. HC1 bezw. 0,02 n. HC1 
yon 0,0001 n. HC1 durch eine in  0,02 n. HC1 gewaschene G ummiguttmem bran, 
welche in dieaer Lag. ungeladen ist, u. fand keine Beeintrachtigung der EK. In 
iibrigen Lsgg. yerhalten sich Mastix- u. Gummiguttmembranen wie tieriache Mem- 
hranen (ygl. GlEAKD, Journ. d. Chim. physiąue 17. 383; C. 1920. I. 807); eine 
aus 1 n  groBen K ornchen gepreBte Gummiguttwand ist wirksamer, ais eine aus
4 fi  groBen Kornchen gebaute. (Journ. de Chim. physiąue 20 . 411—436. 1923. 
Paris, Sorbonne.) BlKEBMAN-

J .  R . K a tz , F in  er&ter Typus von Quellbarkeit m it einer sekundaren Komph- 
kation: Stoffe, welche beim Quellen ihre Farbę andern. Out Fe(CN]t zeigt bei der
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Wasgeraufnahme ein anderes Verh. -wie andere ąuellbare K orper, indem die Quel- 
lungskuryen einen etwas anderen Anstieg aufweiaen. Auch ist die F arbę des 
CujFe(CN)s yom W assergehalt abhangig. W ahrend das trockene Pulver yiolett- 
schwarz ist, geht mit zunehmender Quellung die Farbę in lichtbraun iiber. Vf. 
erkliirt dieses Yerh. auB der B. eines diBSOziierten Hydrats nach A rt der W erner- 
schen Komplexverbb. (Koninkl. Acad. yan W etcnseh. Amsterdam, W isk. en Natk. 
Afd. 31. 542—49. 1923.) B e c k e b .

B. Anorganische Olieniie.
W illia m  W a rd la w  und N o rm an  D arb y  S y lv ester, Schwefeldioxyd ais Oxy- 

dationsmittel. Aus dem Verh. von S 0 2 ais Oxydations- u. Keduktionsmittel schlieBen 
Vff., daB, wenn SO, ais Oxydationsmittel w irkt, eine molekulare u. keine Ionenrk. 
stattfindet. SO, wird dabei wahrscheinlich zu Sulfoxyhaure, H ,S O ,, reduziert. 
(Journ. Chem. Soc. London 123. 3417—18. 1923, Birmingham, Univ.) J o s e p h t .

K u r t  W o h l, Die Dissoziation von Chlor und Wasserstoff in  die Atome. 1. Teil. 
Die Dissoziation des Chlors. Nach der Explo6ion8methode wurde die mittlere 
Molarwarme Gv u. die Dissoziation von CZ, bestimmt. Cv ist zwischen 291 u. 
1335° K. 6,83 cal. ±  l>3°/0. Die Dissoziationswarme von Cl, beim abeol. Null- 
punkt betrag t 57000 ±  2000 cal., bei hoheren Tempp. 57000 -f- 2,978 T — E ,  wo 
E die Energie der Atomschwingungen im Cl, ist. D ie Gleichung der Cl,-Disso
ziation: log E  =  — 57000/4,571 T  +  1,5 log T  — F I 4,571 T  +  1,366, worin

T
-F =  T  f E d  T jT 2 bedeutet. (Ztsehr. f. Elektrochem. 30. 36—46. Berlin, Univ.) B ik.

Jó z e f  Z aw a d zk i, t/ber die katalytische Oxydatioti des Ammoniaks und des 
Cyanwasserstoffs. I. Einfuhrung. Geschichte des katalyt. NHs-Oxydation8prozesses, 
sowie Ubersicht der yerschiedenen Ansiehten iiber seinen Verlauf. (Roczniki 
Chemji 2. 145—58. 1922.) R a b in o w it sc h .

J ó z e f  Z aw ad zk i und Jan. W o lm er, U ber die katalytische Oxydation des Am- 
moniaks und des Cyanwasserstoffs. II. Experimente)ler Teil. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Zu den Unterss. diente ein App. aus einem im elektr. Ofen geheizten Quarzrohr, 
eine Vorlage (Zehnkugelrohre, mit H ,S 04); ais Katalysator diente ein Platinnetz, 
sowie Fe,O,.

Die K o n s ta n z  d e r  Z u s. d e r  A u s g a n g s g a s e  (N H S +  L u ft) wahrend des 
ganzen Yers., wurde besonders beachtet. Nach Beendigung des Vers. wurde der 
Stickoiydgehalt der H,SO< in einem Lungeschen Nitrum eter, HNO„-Gebalt mittels 
Titration mit KMnO* bestim m t; daraus ergab sich das N O ,: N ,0„ in den Rk.-Prodd. 
Der unzers. durchgegangene NH 3 wurde in einer Probe titrim etr. oder colorimetr. 
bestimmt. D ie Messungen fiihrten zu folgenden Ergebnissen: a) N H ,-O x y d a t io n  
bei 4mal zusammengelegtem P latindrahtnetz (akt, Oberflaehe von 0,2 ącm) u. Stro- 
mungsgeschwindigkeit von 2 — 421 pro Stde.). NHS wird zu 98 — 99%  zerlegt. 
Nur bei Tempp. von 350° u. tiefer blieben bedeutende Mengen NH„ unyerandert. 
Die A u s b e u te  an Stickoxyden bei gegebener Temp. steigt mit der Geschwindig
keit der Gasstromung bis zu einem gewisaen Maximum, um dann wieder zu fallen. 
Einer jeden Geschwindigkeit entspricht ein Optimum der Temp., das desto hoher 

je  hoher die Geschwindigkeit ist. F iir einen K ontakt kann kein bestimmtes 
Optimum der Temp. angegeben werden; dagegen kann man jeden Kontakt durch 
em Kuryensystem charakterisieren. (Kuryen ygl. im Original.) Der Begriff des 
Optimums im gewohnlichen Sinne bei G leichgew ichtsrkk. ia t hier Dicht anwendbar. 
Das Optimum hangt iibrigens auch von der Beschaffenheit des Katalysators ab. 
Fur die Technik sind diejenigen Bedingungen die besten, bei denen daB Optimum 
®oglichst hoch u. die Stromungsgeschwindigkeit moglicbst groB ist. Die Konz. yon
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NHS ubt yerbaltnismaflig geringa W rkg. aus. Die Menge yon N,Os im Verhaltnis zu 
NO, ist desto groBer, je  groBer die Stromungsgeschwindigkeit. Die Vff. sind der 
Meinung, daB dieses Verhaltnis nichts mit der Kontaktrk. selbst zu tun  hat, 
sondern ausschlieBlieh yon der W eglange iwiachen Kontaktkoper u. Vorlage ab- 
hangt. F ur die Bestimmung der Reaktionswarme u. Tem peraturerhohung kommt 
ausschlieBlieh die Oxydation zu NO in Betracht (mit K orrektur auf N,-Bildung). 
b) H C N - O iy d a t io n .  U nter obigen Bedingungen osydiert sich HCN bu CO„ 
N, u. Stickoiyden. H ierbei muBte der A pparat modifiziert werden, um die Ver- 
brennuDg des HCN noeh vor dem Kontakt zu yermeiden. Die durcbschnitt- 
lichen Ausbeuteu an S tiekoiyden waren hoher ais bei der NHs-Oxydation:. bei 
steigender Temp. bis 97°/0 (bei 6C0° u. 6 1 pro Stde.) sodann wieder geringer. Die 
Stickoiyde bestauden in  einzelnen Verss. (bei Fe,O,-Kontakt) zu 100°/o aus N,Os. 
Nach Meinung der Yff. zerfallt zuerst N H ,  (bezw. H C N )  in  freie Atome; dann 
folgt die Yereinigung N +  N =  Nt u. N - } - 0  =  NO. Zwecks guter AuBbeuten 
muB die erste Bk. langsam im Yergleich zur zweiten yerlaufen. — P t ais Kontakt 
befórdert, wenn auch nur im geringen MaBe, die Dissoziation des NH3 in  Elemente; 
meBbar w ird die Dissoziation bei Temp. }> 650°. Der Katalysator a k tm e rt aber 
auBerdem (wahrscheinlich analog wie bei der SO,-Oxydation) den O,. Die Verminde- 
rung der Ausbeute bei hoheren Tempp. fuhrten N ed m a n n  u . B o se  (Ztschr. f. angew. 
Ch. 33. 41; C. 1920. II. 685) ausschlieBlieh au f die Rk. 4N H S -}- 3 0 ,  =  2N , -j- 6H ,0  
zuruck; dieser Auffassung w iderspricht aber die vom Yf. festgestellte Abhangigkeit 
der Ausbeute von der Stromungsgeschwindigkeit. Die Ursache dieser Verminde- 
rung ist yielmehr der Zerfall von NO. Besondere Verss. zeigten, daB dieser Zer- 
fall tatsaehlich stattfindet, u. daB seine GroBenordnung bei verschiedenen Tempp. 
u. Stromungsgeschwindigkeiten den Schwankungen der Ausbeute an Stiekoiyden 
entspricht. Bzgl. der schlechten Ausbeuten bei niedrigen Tempp. kann an eine 
R k. N HS mit N,Oa oder’NO, gedacht werden, die nur unterhalb 600° moglich ist. 
Die Rk. 4N H , -{- 6 NO =» 5 N , +  H ,0  nach N e u m a n k  u. R o se  (1. c.) findet, wie 
Verss. ergaben, unterhalb 550° nicht statf. (Roczniki Chemji 2. 158—183. 1922. 
Lab. f. anorg. GroBindustrie, Polytechn. W arschau.) R a b in o w itsc h .

G eorge L. C la rk , Sekundarvalenz im  Lichte neuer Untersuchungen. I. An- 
organische Ammine. Es werden eine groBe Zahl kompleser Ammine (expcrimen- 
telle Einzelheiten der D arst. usw. sind n icht gegeben) dargestellt u. die Zus.-Temp.- 
Isobaren, • Zus.-Druck-Isothermen u. Dampfdrucke dieser Verbb. bestimmt, dea- 
gleichen die einer Anzahl von anderen Autoren beschriebener Salze. Im allge- 
meinen nimmt die Stabilitat m it fallendem At.-Vol. der Kationen u. steigendem At.- 
VoL der (einfachen oder zusammengesetzten) Anionen zu. U nter Zuhiifenahme der 
Atom- u. Mol.-Radien u., soweit dariiber Angaben yorliegen, der Raumgitterkon- 
stanten werden Schluese auf die Konst. der Ammine sowie die A rt der Bindung 
gezogen, wobei auch das Yerh. von Amminen beriickBichtigt w ird, bei denen ein 
oder mehrere H-Atome durch die Methyl-, Athyl- oder Propylgruppe ersetzt sind. 
In  diesem Zusammenhang wird auch die cis-trans-Isomerie der Digmminoyerbb. 
besprochen. D ie Einzelheiten entziehen sich einer kurzeń W iedergabe, es rouB auf 
das Original yerwiesen werden. (Amer. Journ. Science SlLLiMAN [5] 7. 1—23. 
Harvard-Univ.) HERTEE.

E d w a rd  J . W e ek s , Die Darstellung und  Eigenschafłen von festem Arsen- 
wasserstoff. Teil I . n. NaOH wurde m it Pt-Anodę u. As-Kathode unter Anwendung 
eines Diapbragmas mit einer Stromdichte yon 100 Milliampśre/qcm elektrolysiert. 
Es entwickelte sich gasfórmiges A sH a, beim F iltrieren der Kathodenfl. wurde fester 
Arsen wasserstoff ais brannes, auch bei mkr. U nters. amorphea Pulyer eibalten. 
(Chem. News 128. 54. Aldgate, The Sir J o h n  C ass Inst.) H eeteb .

S h e ik h  D. M uzaffar, Das Atomgewicht von Antim on verschiedener Herkunft'
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I. Vorlaufige Miłteilung. Aus Proben von GrauspieBglanz aus U ngarn , Bolm en,
Borneo u. P eru  wurde nach dem Verf. von G e o s c h u f f  (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 193. 164; C. 1918. II. 698) reines Sb  dargestellt durch Losen in HC1, mehr- 
fache fraktionierte Dest. des SbCla, Oberfiihrung in SbC]6*H C l-47jH 20 , Hydro
lyse dieser Verb., Red. des Oxyds mit KCN u. mehrfaches Umscbmelzen des freien 
Sb. D ie Titration mit KBrOs unter Verwendung von Methylorange ais Indicator 
ergab fiir daa At.-Gew. des Sb aus U ngarn 121,14, aus Borneo 121,56, aus B olm en 
122,37, aus P eru  121,721 Die K B r0 8-Lsg. wurde gegen Ag u. gegen As,Oe ein- 
gestellŁ (Journ. Amerie. Chem. Soc. 45. 2009—13. 1923. Cambridge [England], 
Uniy.) . *' H e b t e b .

B ry a n  A. R lc e , Studien M er die Erweichung von Silicaten und Aluminium- 
silicaten der Alkalien. D ie terniiren Systeme K ,0 -A l,0 8-S i0 , u. N a,0 -A l,0 s-Si0s 
wurden auf ihre Erweichungapunkte untersucht. Im binaren System K ,0 , SiO, 
wurden zwei „Erweichungseutektica“ featgestellt: 55 K ,0 ,  45 SiO, bei 780° u. 
17,5 K ,0 , 82,5 SiO* bei 870°. Im ternaren System wurde ein Erweichungseutekticum: 
17,41 K ,0 ,  5,16 A l,O , 77,43 SiO, bei 870° gefunden. Eine groBe Anzahl weiterer 
Erweichungspunkte sind an der Hand von dreiseitigen Diagrammen gegeben. W eiter 
ergaben sich binare Eutektica 51,5 N a,O , 48,5 SiO, bei 830®, 18,4 N a,O , 81,6 SiO, 
bei 860°, ternar 17,55 NajO, 33,5 A1,09, 77,12 SiO, bei 800°. Ferner wird angegeben 
reiner Kalifeldspat: 16,90 K,O, 18,36 A l,0 8, 64,74 SiO,: 1350°; reiner Natronfeldspat
II,83 N a ,0 , 19,47 A l,O ,, 68,70 S iO ,: 1250°. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 6 . 525—47.
1923. Elyria [Ohio], E lyria Enemals Products Co.) Ma b c k w a l d .

G. v. H evesy  und V. T h a l Ja n tze n , Die Trennung des H afnium s vom Zirlcon. 
(Vgl. vo n  H e v e 8Y, Chem. Ind. 42 . 920; C. 1923. III. 1256.) Zur Trennung gróBerer 
Mengen nehmen Vff. die fraktionierte Krystallisation der NH«-Doppelfluoride. Sie 
geben dereń Daret. aus A lvit u. eine m it Tabellen belegte auBfuhrliche Beschreibung 
der Zna. der einzelnen Fraktionen. D urch haufige Krystallisation aus sd. W. 
reicherte sich das H f schlieBlich bis 99% neben 1% Zr u. Spuren von T i, Nb u. 
Mn u. auBerst geringen Spuren von V u. Ge an. Nb wurde von H f durch Heraus- 
loaen des Hf-Salzes aus der Mischung der Doppelfluoride mit h. W . getrennt. Zum 
Konzentrieren des groBeren Teils des H f aus obigem Minerał wurden 650 Krystalli- 
sationen ausgefuhrt. (Chem. News 127. 353—55. 1923. Kopenhagen, Univ.) B e .

T. L. W a lk e r , H afnium  oder Jargoniuvi. Zum Prioritatsproblem  des Hafniums 
bezw. Keltiums teilt Vf. m it, daB SOBBY 1869 (Chem. News, Bd. 20) in  einigen 
Zirkonen bis zu 10°/o eines neuen Elements Jargonium  gefunden habe, das vom Zr 
leicht spektr. zu unterscheiden w ar u. von ibm durch verschiedene Loslichkeit der 
Ghloride in HC1 getrennt werden konnte. 3 Jahre spater meinte Co c h b a n , Zirkon 
u. Jargonerde seien identiscb. (Naturę 112. 831. 1923. Toronto, Univ.) Be h b l e .

Joh. Pinnow, Uber die Reaklion zwischen Ferrisalz und schwefligtr Saure und  
ihre Kałalysierung. Die langsame Oxydation einer Lsg. schwefliger SSure durch 
Luftaauerstoff bei Ggw. von Hydrochinon (Ztschr. f. wisB. Photographie, Photo- 
phyaik u. Photochemie 22 . 72; C. 1923 . II. 212) gab die Anregung, FeCla ais Oxy- 
dationamittel zu benutzen, daa nach den beiden Rkk. wirkt. Niedrige [H‘] ist

I. 2 FeCls +  2 Na,SO, =  Na,S,Og - f  2NaCl +  2FeCl,
II. 2 FeCl, +  2Na,SO„ +  H ,0  =  HsSOt +  2N aC l +  2FeCl, 

gflnBtig fur Rk. I. Chinon u. Hydrochinon sowie dereń Sulfosauren wirken ais 
Ubertragungakatalyeator u. fordem  Rk. I I . In  an sich saurer Lag. tritt die W rkg. 
des KatalyBators weniger heryor. D ie verstarkte Sulfatbildung bei Ggw. von Chinon 
spricht gegen die AuffaBsung von M ees u . S h e p p a e d  (Ztschr. f. wiss. Photographie, 
Photophysik u. Photochemie 2. 5. [1904]), daB sich D ithionat bilde. Chinon geht 
kei der Rk. in Sulfosaure uber. Regenerierung des Hydrochinons bezw. seiner
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Sulfoaaure laBt sich n icht in den diese Substanzen enthaltenden photograph. Ent- 
wicklerlsgg. (da eie alkal. reagieren), sondern nur in saurer Lag. realisieren. Die 
katalyt. W rkg. des Cbinons laBt sich durch Farbenwechsel demonstrieren. (Ztschr. 
f. Elektrochem. 29. 547—52. 1923. Bremen, Staatslab.) B e h r e n d t .

Jo h n  H. M en n ie , Die Periode des Protactiniums. Vf. bestimmt die mittlere 
Lebensdauer deB Protactiniums durch Vergleich mit der a-Strahlenaktivitat des 
Iouiuma in  einem gealterten Uransalz. Es werden namlich in U ranpraparaten beide 
Zerfalloprodd. in  einem konstanten Yerhaltnis nachgebildet, so daB bei bekannter 
Lebensdauer des Ioniums u. bei bekanntem Abzweigyerhaltnis aus dem Yerhaltnis 
beider Aktiyitaten jene des Protactinium s zu messen ist. Ais Ausgangamaterial 
diente ein 1909 von SoDDY gereinigtea Uranpraparat. Ala mittlere Lebensdauer 
des Protactiniums erg ab sich unter Yerwendung des von H a h n  u. M e i tn e e  an- 
gegebenen W ertes von 3°/0 fiir das Abzweigyerhaltnis ein W ert yon 18000 Jahren, 
was mit der frtiher von H a h n  u . M e itn e e  (Physikal. Ztschr. 19. 208; C. 1918. II. 
106) beatimmten Halbwertszeit von 12500 Jahren in  guter Obereinstimmung steht. 
Man kann die Halbwertazeit des Protactiniums auch direkt durch Vergleich mit 
dem U  bestimmen. Durch diese Methode erhalt der Yf. fiir dio Halbwertsseit 
16400 Jah re , welche aber zu hoch sein diirfte. (Philos. Magazine [6] 46. 675—85. 
1923. Oxford.) B e c k e r .

E ric h  K ra u se , N otiz iiber Bleitetraćhlorid. Keines PbClt  ist 1. in Bzl. u. 
dessen Homologen mit intensiv braunroter Farbę, die beim Yerd. mit CC14, Chlf., 
Aethylenbromid, Eg. oder Ae. verschwindet. Eine Eed. zu PbCls findet hierbei 
nicht statt. D ie braune Lsg. wird auch erhalten, wenn man die durch Eintragen 
von Ammoniumplumbichlorid in konz. HaS 0 4 erhaltene Suspension yon PbCl4- 
Tropfchen m it Bzl. ausschuttelt. In  der Kalte u. im Dunkeln sind die braunen 
Lsgg. (besonders bei G-gw. von konz. H jS 0 4) mehrere Stdn. haltbar, allmahlich tritt 
Zers. ein unter B. you PbC l,. Konz. Lsgg. zersetzen sich auch in der Kalte 
plotzlich explosionsartig. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 318. B erlin, Teehn. 
JEochsch.) H a b eela n d .

M. C. G audefroy , Die IcrystaUographischen und optischtn Verhaltnisse des 
Ammoniumilbercarbonats GOa'A g i -4N JSa‘ B %0. (Vgl. D e ry in  u. O lm ee, C. r. d. 
l’Acad. des sciences 172. 1662; C. 1922. III . 862). Die beim Verdunsten der 
ammoniakal. Silbercarbonatlsg. iiber Atzkalk u. Ammoniumsalz oder die beim Ab- 
kuhlen einer gesatt. w. Lsg. entstehenden hexagonalen Prism en zeigen kleine Kegel 
auf den Basisflachen. L eitet man NHS durch die Lsg., so sind die Prismen- u. 
Basisflachen sehr klein, wahrend die Kegel sehr lang sind, so daB der Krystall 
einer hexsgonalen Doppelpyramide sehr ahnlich ist. Sie zersetzen sich nicht bei 
AusschluB von Luft u. L icht u. sind in Ci0H ,B r ziemlich bestandig. System: 
orthorhomb. a : b : c =» 0,577 : 1 : 0,768. W erte fiir 2 H , 2 E , p ,  — ur  sind im 
Original in Tabellen zusammengestellt. (Buli. Soe. franę. MinćraL 46. 20—34. 
1923.) B e h r e n d t .

Y. K o h U c h u tte r  und E. K ra h en b iih l, Z ur Morphologie f ester SeaJctians- 
schichten an Metallen. Die Ein w. von Cis, Br„ o. J ,  im gasformigen Zustand auf 
Cu u. A g  w ird mkr. u. mikrograyimetr. yerfolgt. Bzgl. des Eeaktionamechanismus 
kommen Vff. zu einer Ansicht, die yon der T am m an n s (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 111. 78. 123. 196; C. 1920. III. 226. 1923. III . 189) abweieht. Nach ihrer 
Theorie bildet sich zunachst eine hochdisperse, ais „pseudomorph“ bezeichnete 
Schicht des Reaktionsprod., die sich, wie beobachtet werden konnte, gleichmaBig 
uber die Metallobeiflache ausbreitet u. infolge ih rer glasartigen D u rc h s ic h tig k e it  
ais Bestandteil der K rystallite erscheint. Bei langerer D auer des Vers. geht sie 
iiber in  eine triib bis weiB erscheinende, u. Mk. nicht differeDzierbare, adsorptions- 
fahige Schicht, die selbst die gleichen Krystallite unter Umstanden ung le ich m S S ig
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bedeckt, sich aua der Flachę heraushebt, aber in sich zusammenhangt u. noch fest 
am Metali haftet. Sie wird ais „idiomorph" bezeichnet u. durch B, yon winzigen 
Kry stall en im  Gitter des Beaktionsprod. erklart. SchlieBlich entsteht eine dritte 
Schicht von deutlich groberer bis feinkrystalliner Beschaffenheit, dereń Zusammen- 
halt u. Haftung am Metali merklich gelockert iat. Ihre Entstehung w ird auf 
„Sammelkrystallisation" zuriickgefiihrt. Die erate Schicht ecbeint stetig auB der 
Periode der Anlauffarben heryorzagehen, sie achreitet gemaB den Beobachtungen 
yon E ebOUL (C. r. d. l’Acad. dea sciences 156. 1376; C. 1913. II. 202) yon den 
Randem  zur Mitte vor, yerlauft aber ziemlich gleichmaBig u. mit mafiiger Ge- 
schwindigkeit, yerglichen m it' der zweiten Form, die unyermittelt au f getrennten 
Punkten der gleichen Krystallflache heryortritt, nicht nur an Stellen groBter Ober- 
fłachenkrummung, u. sich auBerst rasch entwickelt. D er Vergr6berungsprozeB yoll- 
r.ieht sich langaam u. stetig, jedoch ebenfalls regellos u. punktformig auf dor 
ganzen F lachę; er wird durch W asserdampf deutlich beschleunigt, was fur das 
zweite Stadium nur wahrscheinlich ist. Die Zeitkurye der Gewichtazunahme laBt 
sich auf Grund dieser Beobachtungen u. Annahmen zwanglos erklaren. Bei Cu 
z. B. tr itt  eine Komplikation ein durch intermediare B. yon Cu Br,. (Ztschr. f,. 
Elektrochem. 29. 570—80. 1923. Bern, Univ.) H e r t e r .

B. S chenck, J .  G iesen und F. W a lte r ,  tiber die Saurezerlegung metallographisćh 
definierter Eisen- und Mangancarbidlegierungcn. Berichtigung zu Ztschr. f. angew. 
Oh. 127. 101; C. 1924. I. 290. Hinweis u. K larstellung einiger moglicherweiae zu 
MiByeratandniBsen fuhrenden Angaben. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 129. 108. 1923. 
Munster i. W ., Uniy.) B e g l in .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
A lfred  S choep , tiber die Krystallform des BecgucreliU und des Schoepits; 

tiber ihre chemi&cha Zusammensetzung und ilber den Polymorphismus des Uranimi- 
hydroxyds V 0 a-2 H t 0. W a l k e r  (Journ. of the Miner. Soc. of Am, 1923. 67) be- 
richtete iiber cin Uranmineral (Schoepit) aus Chinkolobwe (== Kasolo), Bclgisch 
Congo: „Es hat eine schwefelgelbe Farbę, diamantartigen Glanz, ist orthorhomb., 
SchlifFe parallel zur Prismenzone zeigen starken Pleochroismua“. Vf. findet Schoepit 
in der Pechblenae yon Chinkolobwe, bestimmt a : b : c =  0,426 : 1 : 0,875. Die 
Analyse (11,24% H ,0 ;  84,99% UO„; 0,97% PbO ; 0,49% Fea0 8) fuh it zu U 0 ,.2 H ,0 ,  
wenn Fe u. Pb ais nebensachliche Beatandteile angeaehen werden. — Da Schoepit 
dem Becąuerelit stark  abnelt (vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 174. 1240; Buli. 
Soc. Chim. Belgiąue 93. 1140; C. 1923. III . 293. 1446), untersucht Vf. zum Yer- 
glcich ein Becąuerelit von dunkelgelber Farbę. (Die zweite A bart ist von kanarien- 
gelber Farbę). Orthorhomb., a : b : c =  0,5722: 1 : 0,6173. Die Anelysen (10,02%
H,0; 82,73% U 0 8; 5,38% PbO, daneben nicht bestimmtes Fe, Si) fuhren zu UO„* 
2H,0 , wenn der Gehalt an PbO yernachlasaigt wird. Ob man (U 0 ,P b )0 -2 H ,0  
annehmen muB, kann erst durch Unterss. an Krystallen anderen V. entschieden 
werden. — D ie kiinatlich hergestellte Yerb. yon B ib a n  (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 93. 1140. [1831]) scheint ein drittes Isomeres zu aein, wahrend die yon 
Aloy (Buli. Soc. Chim. de F rance 23. 368; C. 1 9 0 0 . II. 22) beschriebene Verb. 
fflit Becąuerelit ident. zu sein scheint. (Buli. Soc. franę. Minśral. 46. 9—18. 
1923.  ̂ Be h r e n d t .

Georg K a lb  und M a x im ilian e  Bendig-, Chalmersit von Tunaberg in  Schweden. 
Ais neuer Fundort fiir Chalmersit, CuFe8Sa, wird Tunaberg in Schweden nach- 
gewiesen. Farbę dea Minerals fahlgelb, wenig harter ala Kupferkiea, weicher ala 
Zinkblende, doppelbrechend, Btark magnet., lanft mit KOH langsam bunt an, nach 
■nehrstdg. Einw. braun. W ahrscheinlich ist Chalmersit m it dem yon Bb e it h a u p t
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beschriebenen Cuban identiscb. (Z entralb latt f. Min. u. Gęol. 1923. 643— 46. 
BerliD, Univ.) Mu g d a n .

N anm  N ikoloff, Vorlaufige Notiz iiber den Serpentin von Górna Machała und 
Begowo (Bezirk Kotłowo) in Bulgarien. D er Serpentin beider VV. ist ein massiyea, 
łiefgriinea, an den Kliiften u. Riaaen rostigbraun gefarbtes Gestein. U. Mk. zeigt 
das Materiał von „Belowa Mogiła11 im durchscheinenden Lichte waseerhełl bia 
grfinlich gefarbte M. obne Individualiaierung u. ohne Pleoehroismus; schwacbgraue 
bis blaułicbe Polariaationsfarben; Lichtbrechung etwa gleich oder wenig hoher ala 
diejenige des Canadabalsams; Einlagerungen von Glimmer, Magnetit u. Hamatit. 
Im Serpentin yon „DerwiBchowa Mogiła1' findet man u. Mk. neben der Serpentin- 
substanz noch Chlorit, Calcit, M agnttit u. Chrom.it. H am atit u. Lim onit aind wie 
bei „Bel5wa Mogiła11 nur achwach vertreten. D. (im Mittel) fur das Gestem yon 
„Belowa Mogiła" 2,6, fiir datjenige von „Derwischowa Mogiła" 2,5. Beide brauaen 
mit verd. HC1 nicht auf, loaen aich in konz. HC1 unter Hinterlasaung von SiO,. — 
Gelegentlich dieaer Unters. wurden Verss. gem acht, Olivin von Kapfenstein in 
Steiermark kunstlich zu hydratisieren mit dem Ergebnis, daB mit deBt W . bei 
einer Maximałtemp. von 350° u. 80 at. Druck nach 400 Stdn. nebet Magnesia auch 
SiO, abgespalten wird, wobei das Yerhaltnis MgO : SiO, 2 iBt. (Zentralblatt f. 
Min. u. Geol. 1923. 646—51.) M u g d an .

M. H . A rsan d an x , Uber deformierte Steinsalzkry&talle aus der Grube Sainte- 
ThSrźse bei Bóllweiler. Yf. berichtet iiber daa V. yon NaCl in an Kalkepat- 
Rhomboeder erinnernden schiefen Prism en in einer Tonschieferschicht, die zwei 
Syłyins chich ten trennt. Nach Befreiung von einer umgebenden ockerbraunen Schicht 
sind die Krystałle farblos u. durchsichtig. D . 2,165. Die chem. Anałyae łaBt nur 
K  in  SuBerst geringer Menge erkennen. Spaltet vollkommec. Ist die auBere Form 
des Prismas ein Rhomboeder, so fa llt die dreizahłige Achse mit der zweizahligen 
der Spaltungswurfel zusammen. Vf. sieht die Ursache der jetzigen Geatalt in der 
Łinw. mechan. K rafte auf die uraprungliche kub. Krystallform durch die umgebende 
Tonschieferschicht. (Buli. Soc. fracę. Minćial. 46. 38—42. 1923.) Be h r e n d t .

S. P . A le s a n d ro w , Tuya-M uyun-Radium -Expedition im Jahre 1922. Das 
Ra-Yorkommen in Fergana, Turkestan, ist von okonom. u. geolog. Bedeutung. 
Kurze Beachreibung. (Engin. Mining Journ.-Press 116. 944—46. 1923. Peters
burg.) WlLKE.

D. C, "Wysor, Diasporton von Arkansas und Missouri. D er Diasper findet sich 
in Gruben unter feucrfestem Ton von hohem Tonerdcgehalt. D ie Gruben sind in 
eharakteriat W eise in Sandstein eingebettet yon etwa eiformiger GeEtalt, die auBere 
Schicht besteht aus dem erwahnten T on, der Kern aus Diaspor. Der Gehalt an 
Tonerde betragt bei dem Arkansasprod. 70 —75% A1,03, bei dem Miesouriprod. ca. 
650/oj daneben 4—5%  Titanoxyd u. im Arkansasprod. 9°/0 Fe,O s u. 1% SiO,, im 
Missouriprod. 1,2°/0 F e ,0 , neben 15°/0 SiO,. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 6. 501—9- 
1923.) Marckw ald .

H e w itt  W ilso n , A. L ee B e n n e tt und F re d  T. H e a th , Vorlaufiger Bericht 
iiber Kaolin und Feldspat piimarer Lagerung im Nordwest. Ausgedebnte W . 
prim arer Kaoline, gebildet aus G ranit, an der Grenze von W ashington u. Idaho 
werden beechrieben. Eine Anzahl yon Brennyeres. mit den Kaolinen zeigen, daB 
sie etwas magerer sind wie China Clay. F iir den Transport nach dem Osten 
diirften die Kaoline n icht in  Frage kommen, jedoch yielleicht ais GrundJage von 
Porzełłan u. Steingutindustrie im Oaten. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 6. 475—90- 
1923. Uniy. of W ashington, Bureau ofMinea.) Marckwald.

W . P e tra sc h e c k , Kohlcngeologie der osterreichischen Teilstaaten. IV. Dm 
Sćhatzlar Schwadowitzer Steinkohltnrevier. Die Geologie der einzelnen Schichten 
wird beschrieben. (Montan. Rundsch. 16. 21—26. Leober.) F e a n CKKN8TEIN.
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H . J3.0fer-Heim h.alt, Vetwerfung und Óląualitat. Yerwerfangen beeinflussen 
die Zus. des Erdols, u. zwar nimmt die D. mit der Annaherung zur Yerwerfung 
ab, wahrend der Gehalt an Gasolin zunimmt, das Ol w ird also durch die Ver- 
werfuDg methaniaiert u. dadurch yerbeasert. (Petroleum 2 0 . 83. Wien.) F ka n ck .

G ilb e rt J .  F o w le r  und M. A. M a la n d k a r, E ine chemische P riifung  von 
Waeserprobtn und von Móllusken schalen aus dem Inletale. Es sollte festgeatellt 

weiden, ob ein Zueammenbang besteht zwiechen den aDorg. Bestandteilen des W. 
des Inlćaees u. seiner Zufliisse (Staat Yawnghwa [China], Hoehland von Shan) u. 
der Fauna des Sees. Hierzu wurden 10 vorschiedene W asserproben u. 7 Schalen 
yerechiedener Molluskenarten, die in dem See u. aeinen Zufliissen yorkommen, 
unteraucht-. Ea zeigte sich, daB, trotzdem die W W . MgO enthalten, die Schalen 
prakt. frei davon sind. Der SiO,-Gehalt der Schalen wechselt. Einen Zusammen- 
hang (a. o.) lassen die Ergebnisse nicht erkennen. In einem Anhange fiig t A nnan- 
dale noeh einige zoolog. Bemerkungen hinzu. (Journ. of the Indian Inat. of Science
6. 185—93. [1923.] Bangalore.) Et)HLE.

Otto H a e h n e l, Kóhlendioxyd- und ScJmefeldioxydgehalt der Berliner L u ft. 
Messungen an Berliner L uft auf einem 20 m iiber dem StraBenniyeau liegenden 
Dach ergab einen Gehalt an CO, von 0,2 V o l u .  an SO, von 0,00112 Vol.-°/0. 
Der relatiy groBe SO,-Gehalt w irkt atark korrodierend auf den Atmospharilien 
auagesetzte Gebaudeteile; 'Veras. ergaben, daB in Luft mit 2,0 Vol.-°/o SO, stehendes 
W. in 10 Min. zu einer Vioo'n ' schwefliger Saure neben geringer Menge HjSO^ 
wurde, u. daB andererseits eine H,SOs von einem 1,4239 g schweren Cu-
Draht in 5 Tagen 0,3 Gewichtsprozente Cu abloste. — Zum SchluB berechnet Vf., 
daB auf 1  qm der GroBstadt in 24 Stdn. 1,8084 1 CO, u. 0,06939 1 SO, zur Ent- 
wicklung kommen durch die Verbrennung yon Holz, Kohle, durch Atmung usw. 
(Ztechr. f. angew. Ch. 35. 618—20. 1922.) B e h e l e .

V ik to r  O b e rg u g g e n b e rg e r, Die durchdringende Strahlung des Bodens und  
der Atmoiphare in  der weiteren Umgebung Innsbrucks. Mesaungen der Ioniaierunga- 
starke an mehr ais 60 Orten in der Umgebung Innsbrucks ergaben, daB die 
IonisierungEstarke von der geolog.-mineralog. Beschaffenheit des die S trah lung  aus- 
aendenden Geateins abhaugig iat. Die Unterschiede in der In tensitat betrugen bis 
zu 16 e/cm3 sec. Die durchdringende Strahlung — wahracheinlieh der yon oben 
kommende Bestandteil — zeigt in Hohen yon 1500 m u. dariiber unregelmaBige 
Schwankungen mit gioBerer Amplitudę, al3 sie die Meaeungen in  n. Seehohen auf- 
weiaen. Die von oben kommende durchdringende Strahlung nimmt bei Erhebung 
bis zu 2C00 m nur um geringe Betrage zu. Oberhalb 2000 m waebst aie ungleieh 
starker an u. iat in 30C0 m bereits doppelt ao groB wie in  2000 m Hohe. 
(SitzuDgEber. Akad. Wisa. W ien Abt. IIA . 132. 59—68. 1923. Innsbruck, Uniy.) Bó.

D. Organisclie Chemie.
B onald  F ra se r  und J .  E . H u m p h rie s , Die Oktettheorie d ir induzierten ab- 

rtnccchtelnden Polaritaten: die von oktettstabilen und óktettinstabilen Zentren aus- 
gefiillten Pldtze. (Vgl. Chem. News 126. 241; C. 1923. III . 121.) Gegenuber 
K-EKmack u . R obin so n  (Journ. Chem. Soc. London 121. 427; C. 1 9 2 3 .1. 398) betonen 
Vff., daB Elektronenubertragung zwischen stabilen u. inatabilen Oktetts mit dem 
Aufireten induzierter abwechselnder Polaritat Hand in Hand geht. Zum Beweis 
etellen aie in W iederholung von Arbeiten yon JuNGFLElSCH (C. r. d. l’Acad. dea 
sciencea 114. 911 [1867]) u. Le B as (Philos. Magazine [6] 27. 988; C. 1914. II. 679) 

mittlere Vol. der Chloratome in yerschiedenen Chlorbenzolen feat, wobei sich 
erg|bt, daB das mittlere Vol. eines Chloratoms am Benzolkern durch neu in den 
Kern eintretende oktettstabile Cl-Atome yermehrt u. durch oktettinstabile Cl-Atome 

VI. 1. 76
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verm indert wird. Den groBten W ert zeigt ein Cl-Atom in m-Dichlorbenzol, in  dem 
beide Cl-Atome oktettstabil sind. (Philos. Magazine [6] 46 . 33 i—34. 1923. Aber- 
deen, Univ.) B e h k l e .

A. L ap w o rth  und R . B ob inson , D is Polariiat von Doppelbindungen. An den 
Ausfiihrungen von T hom son  (Philos. Magazine [6] 46. 497; C. 1923. I II . 1259) be- 
mangeln Yff., daB T hom son  einen Unteraehied macht zwischen der W rkg. eines 
elektr. Feldes auf einfach bez w. auf doppelt gebundene Atome, ferner daB die 
W rkg. elektrostat. Induktion sich nur am Anfang u. Ende einer Kette geltend 
machen konnte, so daB zwischendrin sich keine Pole befinden wurden, u. zuletzt 
daB seine Theorie bei der Anlagerung von HC1 an Vinylcblorid zu dem Experiment 
widersprechenden Ergebnissen fuhrt. (Naturę 112. 722.1923. Manchester, Univ.) B e .

J .  J .  T h o m so n , Die Pólaritat non Doppelbindungen. Entgegnung auf die 
Einwiirfe von L a p w o e t h  u . B o b in so n  (vorst Kef.). (Naturę 112. 826. 1923. Cam
bridge, T rin ity  Lodge.) Be h e l e .

M arce l B ouis, Daretellung von AcetylmhohUnwasserstoffen durch Elektrolyse 
gewisser ungesdttigter Sauren. D ie Elektrolyse wurde in einem U-Rohr ausgefiihrt; 
ais Anodę diente ein P latindraht, ais Kathode ein groBes P t Blech. Stromstarke
3 Ampóre. Untersucht wurden die iiber H g aufgefangenen anodischen Gase.
1 . A c r y l s a u r e s  N a. Die mehrtagige Elektrolyse 40°/0ig. Legg. ergab stets die 
gleiche qualitative Zus. des Gases; die quantitative Zus. wechselte. Es wurde 
z. B. erhalten CO, =  70°/0, C,H, =  6,3%, O =  11%, CO =  12,7%. Es wurde 
also Acetylen gebildet. — 2. C r o to n s a u r e s  N a. U nter den gleichen Bedingungen 
entstand Allylen. Die Zus. des Gases w ar z. B. CO, =  66% , C„H4 =» 6,9%,
O =  11%, CO =  16,1%. Das bemerkenswerte Ergebnis ist, daB das Anion auBer 
CO, aueh 1 Atom H  verliert unter B. der Acetylenbindung. (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 83 . 1081—84. 1923. Paris, Ecole Normale Supćrieure.) Sie l is c h .

N. Z e lln sk y , Uber die Kordakthondcnsation des Acełylens. Es wurde in Ge- 
meinschaft m it B. K asan sk y  die Kondensation des Acełylens in Ggw. von akti- 
vierter Holzkohle (Birken- oder Lindenkohle) ais Kontaktsubstanz untersucht. In 
den Poren der Kohle bewahren die Acetylenmole, die sich unter hohem Druck be
finden, ihre Bestandigkeit; es tritt aueh im unverd. Zustand unter hoher Temp. 
(600—650°) weder Esplosion noch Zere. ein, der normale Verlauf des Kondensations- 
prozesses erscheint gesichert. Es wurden so Teerausbeuten von iiber 70°/o erzielt. 
Die Fraktionierung des Kondensats ergab: 20—150° =  45% , 150—250° => 13,9°/0, 
104—300° (13 mm) =  29% , Pech u. ÓlruckBtand =  12%. Einige Kondensate er- 
gaben bis 50% Bohbenzol (Bzl. nebst geringer Beimengung von Toluol u. Xylol), 
die Fraktion 79—115° machte ca. 40% des gesamten Bohbenzols aus. — In den 
Fraktionen fanden sich: Diaeetylen, C H -C * C :C H ; Benzol von D .504 0,8790; bei 
t  =  2 0 :dc =  1,49678, nD => 1,50148, n^ =■ 1,51350, n0 =  1,52375; Gesamt- 
ausbeute an chem. reinem: im Minimum 35% des Teers; Toluol (nlf => 1,5055), 
nicht iiber 4°/0; Xylolfraktion (Di0 =  1,5200) 0,42%; featgestellt hauptsachlicb 
p-X ylo l; weiter Styrol, Inden, Naphthalin  (6,7%), Fluoren  (ca. 1 %) u. Anthracen, 
also samtliche H auptreprasentanten der aromat. KW-stofte. Der unter der Kon- 
taktwrkg. der Holzkohle entstehende Acetylenteer unterscheidet sich scharf u. be- 
stimmt von dem un ter anderen Bedingungen erhaltlichen; er hatte spez. Gew.
0,9620-0,9800, Leichtol bis 170° (49,00%), Mittelol bis 230° 11,70% haupteSchlicb 
N aphthalin , Schwerol bis 270° 9,54% (grunlich, reichlich Fluoren enthaltend); 
granatrotes Anthracenol 21,17%, Pech 6,80% , Verlust 1,78%. D ie Red. der bis 
zu 150° sd. Anteile des Leichtols iiber Ni ergab ein Gemenge cycl. KW-stoffe 
mit iiberwiegendem Gehalt an Cyclohexan. Das P rod. (Kp. 70—110°, D.“ « 0,7805, 
nJ( =» 1,4238) stellt ein synthet. Benzin  yon guter Qualitat dar u. unterscheidet
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sich atark von dem von S a b a t i e r  u . S e n d e e e n b  (C. r. d. l’Acad. des sciences 130. 
250; C. 1900. I. 504) durch Red. iiber N i unter anderen VerhaltniBsen gewonnenen 
Acetylenkondenaat. — Bei der Kondensation iiber akt. platiniertem Asbest (statt 
Holzkohle) bildet sich ein hellgelbes, ganz durchsichtiges aromat. Teerdeatillat 
(Auabeute 45—50°/o) von D .20 0,974 u. n20 =£1,5809 u. von besonders geringem Ge- 
halt an Pech. — Ober akt. Palladiumasbest entsteht unter noch starkerer RuB- 
b ilduD g ais iiber platiniert. Asbest ein geringes Deatillat von yollig anderen Eigen- 
schaften, es enthalt ungesa tt KW-stoffe, schwarzt sich u. verharzt an der Luft. 
Uber reinen, ausgegliihten Asbestfaden w ird ebenfalls unter Rufibildung ein dicker, 
schwarzer aromat. Teer (Auabeute 40°/0) yon D .19 1,000 erhalten.

Es werden die Vorteile der Kondensation von CaHs im K ontakt mit aktiyierter 
Kohle auseinandergeaetzt, yon denen noch die Vermeidung der B. fester KW-stoffe 
(Cupren) u. das Ausbleiben der Hydrogenisation der entstehenden aromat. KW - 
atoffe heryorgehoben sei, u. die Frage besprochen, ob die Synthese des Bzla. aua 
CaH, bezw. CaC3 in nicht zu ferner ZukunfC zu techn. Bedeutung gelangen konne. 
(Ber. D tach. Chem. Ges. 57 . 264—76. Moskau, Univ.) B lo c h .

O. M aass und D. M. M o rriso n , Oxoniumverbindmgen im Dampfzustand. 
Methylather-Ghlorwasserstoff. Gleiche Voll. (CHs),0  u. HC1 wurden bei gewohn- 
lichsm Druck gemischt u . bei Tempp. von 30 bis — 10° der Dampfdruck gemessen. 
Es wurde festgestellt, daB nach der Vereinigung der Gaae betrachtliche Druck- 
abnahme stattfand, u. daB schlieBlich ein Gleichgewicht, entsprechend der G leichung: 
HC1 +  (CHs),0  =  (CHą),OHCl, eintrat. D ie Oxoniumverb. e iia tiert auch im 
Dampfzustand bis zu Tem pp., die 150° iiber dem F . der Verb. (— 96°) liegen. 
Man kann ihr Verh. mit dem von NH 4C1 yergleichen. Die iiberraschend groBe 
Bestandigkeit der Osoniumyerb. konnte man darauf zuruckfiihren, daB durch die 
Annaherung von H  des polar gebauten HC1 an den O von (CHs)sO letzterer indu- 
zierte Polarita t erhalt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45 . 1675—82. 1923. Montreal, 
Uniy.) H a b e b l a n d .

H e rb e r t  H . Guest, Dipropargyhnethylenather. D er A ther wurde dargeatellt 
nach der Reaktionsfolge:
CHjBr.CHBr-CHjOH — >  (CHaB r• C H B r. CH^O),• CHS — > (CH • C - C H ^ C H , .  
Einw. yon C2H5MgBr auf den Ather fuhrte normal zur B. von C jH „ ais Endprod. 
wurde jedoch ein harziges, nicht definierbares Prod. erhalten. D ie Ag-Verb. des 
Athers reagiert nicht m it Alkylhaloiden. — Bis-2,3-dibrompropylmetłvylenather,
C,HltO,Br4 , durch Kondensation von Dibromhydrin -f- Paraform aldehyd mittels 
gasformiger HC1, 6 T age stehenlassen, m it A. estrahieren , yiscoses Ó l, K p., 220°, 
nul. in A., L in  A. u. Bzl. kann auch dargeatellt werden aus Tribrom hydrin +  
Trioiymethylen mit FeCl3 ais Katalysator bei 125—150°. — Bis-a-bromallylmethylen- 
ather, C7H10OsB r,, aus yorigem in A. -f- CberschuB yon fein gepulyertem NaOH 
bei Tempp. unter 25°, Ól, K p .10 135—140°, 1. in organ. Losungsmm. — Dipropar- 
gyhnethylenather, C,H80 , ,  durch Zufiigen von 4 Mol NaOH in 4facher Menge 
95%ig- A- zu 1 Mol Dibrompropylacetal, nach ‘/iStd. Stehen bei 25—30° 2—3 Stdn. 
auf dem W asserbad erhitzen; olig, K p .10 75—80°, K p .760 162°. Ag-Salz, C7H „02Ag, 
wird bei 60° b raun , eip lodiert bei 110°, unl. in NH4OH, A., A. u. W . (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 45. 1804—07. 1923. Glaatonbury [Conn.].) H a b e b l a n d .

R utlo lf W ilk e n d o rf  und M a s  T re n e l, Z u r Kenntnis aliphatischer Nitro- 
alkohole. II. (I. ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 611; C. 1923. I. 1151.) An
2-Chlor-2-nitroaihanol laasen sich auBer HCHO (ygl. I. Mitt.) auch CHsCHO u. 
CĄCHO anlagern. Hohere einwertige Nitroalkohole lassen sich leicht daratellen 
aus der Na-Verb. des Chlornitroathanola -j- A lkyljodid, wobei nur das Na der 
Nitromethangruppe reag iert, wahrend das Alkoholat-Na anscheinend beim Losen 

, 8bgeapalten wird. Aus dem Salpetersaureeater des Chlornitroathanols entsteht
76*
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1-Chlor-l-nitroathylen: CH(C1)(N02)CH10 N 0 !! — >• C(Cl)(NO,): CH, +  H N O ,, das 
durch Alkali leieht polymerisiert iel.

V e r s u c h e .  2-Chlor-2-nitrobutandiol-(l,3), C.H80 4NC1, aus Chlornitroathanol 
in W . +  CHsCHO +  einige Tropfen gesatt. K ,C 0 8-LBg., nach Ausealzen mit A. 
estrahiert; aus' Essigester-Chlf. (1 : 3), Nadeln, F . 104°. — 2-Chlor-2-nitrope/ntan- 
diol-1,3, C5H10O4NCl, aus CsH6CHO (bei 45°), aus A.-Chlf. (1 : 3) N adeln, F . 107° 
(Zers.). — 2-Chlor-2-nitropropanól-(I), C8He0 8NCl, aus NatriumcŁlornitroatbanol in 
CH,OH -f- C H ,J (Wasserbad), aus Esaigeater-Chlf. F . 114°. — 2-Chlor-2-nitro- 
athanolnitrat, CaH 80 BNjCl, aus Chlornitroathanol mit HNOs (D. 1,4) -(- konz. H sSOt 
bei 15—20° (Ruhren); farbloses Ol, fast unl. in W ., von Btechecdem Geiucb, D .!5
1,568, in  frischem Zustand keine Rk. mit K J-Starkepapier detoniert bei sehnelkm 
Erhitzen heftig, anscbeinend gchlag- u. stoBsicher, bleibt fl. bei — 20°. — 1-Clilor- 
l-nitrodthylen, CaH ,O sNC], aus vorigem durch Zeis. bei 150° erhaltcnes Ol-wird aus 
Ólbad von 170° deet. Kp. 149—151°, K p ,14 54—55°, Btaik die AugenscŁleimbaut 
reizendes 01. W ird durch Na HCOs nach einigen Stdn. in ein Polymereg yer- 
w andelt: schwach gelbe amorphe Substanz, F . 126—130° (ZerB.), verpufft iiber freier 
Flamme, unl. in W ., wl. in A., JL, Chlf., Lg. u. Eg. — Die eicfache Verb. -wird 
auch aus 2-Chlor-2-nitroathanol 4 -  PjOs hei 170° erbalten. (Ber. D tsch. Chem. 
Ges. 57. 306—9. PreuB. Geolog. Landesanstalt.) B a b e b la n d .

M arce l S om m elet, Uber die Darstellung des Monomethylamins. Bei Anwen- 
dung des Verf.’ von Bb o c h et  u. C a m b ie b  (Buli. Soc. Chim. de France [3] 13. 534 
[1895]) re3ultiert ein Salz, das noch die Cblorbydrate von N H 8 u. Trimethyltrime- 
thylentriam in enthalt. Yf. kondensiert die durch Alkali freigemachte BaBe mit 
Benzaldehyd, reinigt die Schiffsche Base (Kp. 180°) durch Dest. u. epaltet Bi'e mit 
HC1. Noch vorhandene kleine Mengen des TriaminB konnen dem so gewonnenen 
Chlorhydrat durch Ausziehen mit A. yon 85—90° entzogen werden. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 178. 217—19.) Sp ie g e l .

F r i tz  B isohoff und H o m er A dkins, D ie ATkyltitanate. Titansaureester stellten 
Vff. aus TiCl* +  4—5 Mol Natrium alkylat her. Sie fanden, daB die yon DEMABęAY 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 80 . 51 [1875]) ais TetraatbyleBter der Titansaure be- 
schriebene Verb. in W irklichkeit Osyester waren. Mit Ausnahme des Tetrametbyl- 
esters sind alle flbrigen unten beschriebenen farblose, destillierbare FU. — Teira- 
athyUitanat, Ti(OC3H5)4, 78 ccm TiCl4 im  Laufe yon 2 Stdn. zutropfen lassen zu 
Lsg. yon 67 g Na in  1 1 absol. A., 3 Stdn. unter RiiekfluB kochen; K p .]S0 205°, 
Kp*sjs 145°, D .20i0 1,107, 1. in  A., Bzl. u. „F racto l11 ( =  Petroleumfraktion 60—ICO0, 
ungesatt. KW-stoffe). — Tetraisopropyltitanat, K p 740 230° (leichte Zers.). — Tetra- 
n-butyltitanat, Ti(OC4H„)4, Kp.I0_ n  185—187°, 1. in  Bzl., Fractol, B uiylalkohol u. 
A. — Tetramethyltitanat, Ti(OCH8)4, weiBes, an L uft sehr leicht hydrolysierbarea 
Prod., K rystallisationspunkt 209—210°, Kp,s, 243° (korr.). Entsteht auch aus der 
Tetraathylyerb. +  sd. CH80H . — Verb. TiCl{ OC%H 6)s -H C l, weifies amorphes 
Pulyer, Darst. nach D em aeqay  (1. c.). Einstd. Kochen m it uberschussigem CsH5ONa 
fiihrt zu einer Verb. der annahernden Zus. TiO[OB.){OC%H s), aus A. Zers. bei 2£0° 
ohne F . Bleibt eine konz. Lsg. mehrere Monate stehen, so scheidet sich ein 
Krystallgemisch ab , bestehend aus ca. 75% TiO(OCjH5)j u. 25%  TisO(OCjHsV 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 256—59. Madison [Wisc.], Univ.) H a b eeła sd -

T hom as M id g ley  jr . ,  C a rro ll  A. H o c h w a lt ucd G eorge C a lin g a e it, Eine 
neue metaUorganische Verbindung: Diplumbihexathyl. Aus Triathylbleicblorid +  W. 
-f- NaOH wurde Triathylbleihydrosyd dargestellt u. 60 g hieryon, gel. in 95°/0ig- 
A. m it Pb-Elektroden bei 0,01 Amp. pro qcm elektrolyaieit. A u der Kathode 
setzte sich dabei Diplumbihexaathyl, ClsH j0P b j, ais schweres gelbcs Ol ab, D. 1,H  
unl. in A., mit W asserdam pf ohne Zers. destillierbar, K p., ca. 1C0°, bei gewóbn- 
lichem Druck nur unter Zers. destillierbar, bei — 80° noch nicht fest. Mol.-Gew.-
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Bestst. in Bzl. zeigten, daB in verd. Lag. Diseoziation in  2Pb(C ,H 6)8 stattfindet. 
Mit HC1 reagiert die Verb. wahracheinlich nach der Gleichung:

Pba(CaH 6)8 +  3HC1 =  Pb(C,H6)iCl +  PbCla +  3CaH6.
(Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1821—23. 1923. Cambridge [Mass.] T echno l. 
Inst.) H a b e r l a n d .

R ay m o n d  M. H an n , Methyl- und Athylammoniummercuribromide. D ie Yerbb. 
wurden in  alkob. Lgg. dargestellt nach der G leichung:

E ^ N H .H B r - f  EBr +  HgBrs — >  E 8N H B r-H gB ra +  H B r.
1,2-Dimethylammoniummercuribromid, CaH3NBr6Hgs =  (CH,)aN H jB r.2H gB rj, aus
A.. weiBe K rystalle, P . 17T—172°, 11. in allen organ. Losungsmm. — 1,2-Di- 
aihylammoniummercuribromid, C4H12NBr(iHgJ , aus A. glanzende, weiBe Tafeln, 
F. 158’. — 1,1-Tfimithylammoniummereuribromid, C8H 10NBr3H g , F . 102°, bei 100° 
erweichend; bei langerem Stehen werden die Krystalle durch Zers. der Obeiflache 
rot. — 1,2-Triathylammoniummercuribromid, C8H lsNBr6H ga, F. 124—125° (gelbes
Ol). — 1,1-Tetraathylammoniummercuribromid, C8H!0NBr8Hg, weiBe Krystalle, F . 72°. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1763 — 64. 2923. W ash ing ton , A grikultur- 
departement.) H a b e r la n d .

W ilfr id  B. S. B ishop , Athylform iat aus Oxalsaure, Glycerin und Athylalkohól. 
Bei der E inw . von Glycerin (200 g) auf wasserfreie Osalsaure (90 g) bei 105° ent- 
steht Ameisensiiure. D urch H inzutreten von A.-Dampfen (46 g 95—98%ig. A.) 
entsteht Athylform iat (Kp. 54,4°), welches einen mit 65° warmem W . beschickten 
aenkrechten Kiihler passiert u. aus einer mit einer Kaltemischung gekuhlten Vor- 
lage abdest. wird. A usbeute an reinem Ester 74%  der Theorie, Yerseifungszahl 
74,17; D .°4 0,9376. (Journ. Soc. Chem. I n d . 42. T. 401 — 2. 1923. Sydney, 
Univ.) K. L in d n e r .

D. H o ld e  und S. W e ill , Uber Linolsaure und ihr Anhydrid. Die zurTJnters. 
vorliegende Linolsaure wies folgende Konstanten aut. Jodzahl: 174,01, 179,5,182,3 
(ber. 181,1) SZ . 196,4, 197,02 (ber. 200,0) D .* \ 0,9025, Brechungsexp. nD*° =» 1,4711, 
Mol.-Befr. 86,73. F. —24 bis —25°. D ie A nhydrisierung ergab 85,7 bezw. 92% 
der Theorie. Das Anhydrid ist ein gelbeB dickfl. nicht unangenehm  riechendes
Ol, es gelang aber nicht, dasselbe krystallin. zu erhalten. Beim Losen in PAe. u. 
Abkiihlen auf “ 75° fallt es ais weiBer pulyeriger Nd. aus, dessen F-Best. noch 
nicht moglich war. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, W achse, Harze 3 0 . 
205—6. 1923. Berlin.) F r a n c k e n s t e i n .

L eslie Ju liu s  H a rr is ,  Die basische Dissoziationskonstante von Valin. Bekannte 
MeDgen HC1 werden zu Valin gefiigt, die dann vorhandenen pH m it der Chinhydron- 
elektrode (vgl. Proe. Eoyal Soc. London Serie B. 95. 440; C. 1924 . L 436) bestimmt. 
14 — p ki t=  2,3 oder kb =  2 X  10—IJ bei Verdtinnung Vso'm- u - 25°. (Biochem. 
Journ. 17. 693—95. 1923. Cambridge, Biochem. Lab.) W o l f f .

S h in taro  K odam a, Studien iiber dis Am inosauren. I. Uber die B ildung von 
etwas fliichtigem Ól aus Leucin. Einige pflanzliche GeruchsstofFe, wie die Amyl- 
ester im Apfelol, stammen von Bestandteilen der EiweiBstoffe, besonders Leucin, 
her. Isovaleriansdureisoamylester entsteht aus Isoyaleraldehyd, aus Anhydroleucin- 
aaure in W arme erhaltlich, m it Al-Amylat. — Itocapronsaureester durch Einw. 
von NaNO, auf Leucinesterchlorhydrat in Ggw. von HC1. — Athylester der l-Ace- 
tylleucinsaure, (CH3)jCH • CHa • CH(0 • C,HsO) • COaC2H6, durch Kochen von 1-Leucin 
mit alkoh. H ,S 04, u. Acetylierung des entstandenen EsterB (Kp.la_ so 87—89,5°). 
Kp.j, 120—121°. — Methylester derselben Saure, Kp.sl 99—100°, [a]D“  =  38,13°. 
~  Athylester der l-Benzoylleuciniaure, von terpentinartigem  Geruch, K p.„ 174 bis 
176°. — Athylester der l - l80valerylleucinsaure, von Pfefferm inzgerucb, Kpno 125 his 
128°. — Athylester der l-Monochloriscocapronyl-l-leucinsaure, Kp .10 152—153°. —
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Amylesłer der l-Monochlorisocapronsaure, (CH3)2CH-GHJ' CHCl'COaC5H n , Gerueh 
nach iiberreifen Orangen, Kp.i0 113—114°. (Journ. of biochem. 1. 213—17. 1922. 
Tokyo, U niy.; Ber. ges. Physiol. 20 . 370. 1923. Eef. F e lix .)  S p iege l.

C arl G. 8ch w a lb ę  und B u d o lf  Schepp, Die TJmwandlting verholzter Pflanzcn- 
materie in  Kohle, I .:  Die B ildung  kohliger Substanzen aus Cellulose. Vff. sind der 
Ansicht, daB ais Ausgangsmaterial fiir die B. der Kohle nicht wie FISCHER u. 
Sc h b a d ee  annehmen vorzugaweise Lignin , sondem  ebensogut auch Cellulose in 
Betracht kommt. Aus letzterer konnte zunachst durch HydrolyBe Traulenzucker ent- 
stehen, der in kohlige Prodd. umgewandelt wird. Auch eine Entziehung von W. 
kommt eyentuell in Frage. Ala HilfsBtoffe fiir die Hydrolyse bezw. W .-Entziehung 
benutzten Vff. bei ihren Verss. vorzugsweise Stoffe, die auch bei der geolog. Kohle- 
bildung in Betracht kommen konnten: Milchsaure, C,OłHll, HCOOH u. in Beriick- 
sichtigung der Tatsache, daB die bedeutendsten Kohlenlager in Meereanahe ent- 
standen sind, HC1 (aus Chloriden hydrolyt. in  der N atur abgespalten) u. Chloride, 
vor allem MgCl,.

V e r s u c h e  b e i  150—180°: 400 g Zellstoff + 4 1  Kaliendlauge im Autoklaycn 
erhitzt (12 Stdn.); anfangs schwache CO,-Entw. Im D estillat: HCl, Chloride, keine 
CHsCOOH. Autoklavenriickatand enthielt 230 g kohliger Subatanz; dieselben Prodd. 
wurden auch bei langerem Erhitzen erhalten, die kohligen Prodd. waren dunkler 
gefarbt. V e r 3s. b e i  135° (GlasTetorte): 20 g Zellstoff -}- 200 ccm Kaliendlauge 
(8J3tdn.); nach anfanglicher Entwasserung beginnt Verkohlung bei 130°; Rk.-Prodd. 
wie vorher, 11 g kohlige Substanz. Bei Zusatz von CaClt fand bei 135° geringe 
Abspaltung vón HCl, aber keine Verkohlung statt. Der gleiche Vers. m it geBatt. 
ZnCls-Lgg. ergab schon bei 125° schnelle Yerkohlung, das entstandene Prod. hatte 
anthrasitahnlichea Ausaehen u. w ar Bchwer yerbrennlich; im D estillat w ar etwas 
HCl nachweisbar. Mit einem G-cmisch von fast wasserfreiem Glycerin -(- ent- 
wassertem NasS 0 4 wurde bei 135° keine Verkohlung featgeatellt. Man muB daher 
zunachst annehmen, daB bei den beobachteten Verkohlungen eine hydrolyt. Rk. 
stattfindet, der eine W armeentziehung durch daa im K rystaliw . schm. Chlorid folgt. 
V e rss . b e i  95’ : Cellulose -J-  MgCla-Lauge (bo weit entwassert, daB sie bei 959 
eine dunnfl. Schmelze bildet) wurden 20 Stdn. erhitzt. Nach dieaer Zeit erhebliche 
Verkohlung. Friiher wurde gefunden, daB MgClj sich in Ggw. der Fasern leichter 
ala sie ohne zers. Die abgespaltene HCl verursacht den Abbau zu Zuckern oder 
ihnen nahestehenden Verbb., die durch Saurewrkg. oder durch Warmeentziehung 
mittels der Chloride in kohleartige Prodd. ubergehen. Aus diesen Yerss. ergibt 
sich aber, daB mit Hilfe der S ake des Meerwassera Cellulose in kohlige Subatanzen 
bei verhaltniamaBig niederen Tempp. in kurzer Zeit umgewandelt werden kann. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 319—22. Eberswalde, VersuchsBtation f. Holz- u. Zell- 
stoff-Chemie.) H ab eb lan d .

E . 0 . H erzog , W . J a n c k e  und M. P o la n y i, Zur S truktur der Cellulose- und 
Seidenfasern. (Vgl. Ztschr. f. Phyaik 3. 196. 343; C. 1921. I. 564.) D ie 1. c. be- 
achriebene Struktur von Cellulosefasern wurde im Jah re  1913 von S. N ishikaw a 
u. S. Ono (Tokyo Sugaku-Butwigakkwai kizi [2] 7. No. 8) zuerst erkannt. (Ztachr. 
f. Phyaik 20. 413. Berlin-Dahlem, K aiser WlLHELM-Inst. f. Faserstoffchemie.) BlK-

H oss P h il l ip s  und H . T. C iarkę , Darstellung von Alkylguanidinen. Methyl- 
guanidinsulfat, C4H 180 4NsS, durch Zugeben von 33%ig. wsa. Lsg. von CHSNH5 
zu einer wsa. Suspenaion von Methyliaothioharnstoffsulfat, sum Auffangen von ent- 
weichendem CHsNHa u. CHsSH werden W asehflaschen mit HCl u. NaOH vor- 
gelegt. Bei 30° beginnt lebhafte Rk., die durch Erhitzen zum Kp. beendet wird. 
D er Kolbeninhalt wird im Yakuum konz., zuriickbleibende sirupartige M. e rs ta rr t  
bei — 5°; nach W ascben mit CH,OH F. 239—240°, Ausbeute 82°/0- Nitrat anfl 
W . F . 149—159°; P ikrat F . 199—200°. — a,a-D im ethylguanidinsulfat, C jH ^O ^ S i
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B. analog yorigem aus (CH8)3NH. F. 285—288° (Zers.); P ikra t F . 229—230°. — 
Na-Sale des Methylmercaptam, CH8SNa, 511*0, lange N adeln, an  Luft zerfallend 
unter Abgabe des W ., 11. in W . u. CH,OET, bei 200° Zers. unter B. von NaaS. 
(Journ. Americ. Chem. Sos. 45. 1755—57: 1923. Rochester [N. York], Kodak 
Comp.) H a b e b l a n d .

P . B rn y la n ts , Beitrag zurn Studium  der cyclischen Trimethylenuerbindungen.
1. EimcirTcwng von Brom a u f Trimethylencarbonsaure. Entsprechend der a-Clor- 
trimethylenearbonsaure (vgl. B b u y l a n t s  u . S ta s s e n s ,  Buli. Aead. roy. Belgique, 
Classe des Bciences [5] 7. 702; C. 1922. I. 1229) lieB sich auch die entsprechende 
gebromte Saure aus dem Chlorid oder Anhydrid der Saure mit Br gewinnen, doch 
entsteht eteta in  der Hauptmenge die von K is h n e b  (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 
41. 659; C. 1909. II. 1130) bei Bromierung der SSure selbst erhaltene u. ala ct,y-Di- 
brombuttersaure angesprochene dibromierte Yerb., dereń Konst. durch Vergleich 
des Amids m it dem aus «,y-Dibrombuttersaurechlorid dargestellten erwiesen -wird. 
Die Reaktionsprodd. wurden zunachst in die Ester iibergefiihrt, wobei Bich die- 
jenigen der Monobromsaure gleich denen der Monochlorsaure ais sehr beBtandig 
erwiesen, leicht durch NH3 in die entsprechenden Amidę u. durch Yerseifung in 
die Br-Saure iiberfuhrbar. Mit CH„-MgBr bildet der Methylester das Bromhydrin, 
(CH3),C(OH)*C,H4B r, das bei Behandlung m it CH3»COCl nur schwer, besser mit 
(CjH80 )j0  das Acetylprod. liefert; bei ersterem Yerf. scheint wesentlich ein Chloro- 
bromid, (CH,)SCC1 • C„H4Br, zu entstehen, das unter AbBpaltung von HC1 im C H ,: 
0(CH3).C sH4Br ubergeht. Aus dem Bromhydrin wurde durch Erhitzen m it festem

- KOH im W asserbado eine Verb. von K p . 121— 125° (mi
ner CHS schaif) gewonnen, wahrscheinlich das erw artete Athylen-
(0H3)sC - ^ - C < ^ h  oxyd  (Pormel nebenst.).

Trimethylencarbonsaureanhydrid, K p .,6t 232°, D .s°4
1,1132, nDS0 =  1,4628. — a-Bromtrimethylencarbonsaure, OłH6O jBr, P . 77°, 1. in
A., unl. in  W . — Methylester, sehr bewegliche FI. von durchdringendem Prucht- 
geruch, K p ,703 1 68°, D.s\  1,545, nDs° =  1,4784. — Athylester, von ebensolchem Ge- 
nich, K p .,68 178°, D .!°4 1,428, a DS0 => 1,4678. — Am id, feine Nadeln, F . 108°. —
Bromhydrin des Dimethylcyclopropylmethans, Kp.76, 171—172°, wl. in  W .; Acetyl-
deriv., Kp.76, 180—182°, D .M4 1,327, d d25 =  1,4731, wl. iu  W . — Athylenoxyd  daraus 
(vgl. oben), Kp. 121— 125°, D .2°4 0,886, n DS0 =  1,419. G ibt mit Semiearbazid ein 
Additionsprod., das bei 115° zu schmelzen beginnt, aber erst gegen 140° yollstandig 
geschm. ist, von starker Reduktionsfiihigkeit. — Methylester der u,y-Dibrombuiter- 
taure, C5H30 2Brs , Kp.u  113—114°. — A m id derselben Saure, K rystallo (aus Bzl.),
F. 80—82°, wl. in W., wird durch sd. W . zum Oxyderiv. yerseift. (Buli. Soc. Chim. 
Belgiąue 32. 358—67. 1923. Louyain, Univ.) Sp ie g e l .

C h ris to p h er K e lk  In g o ld ,  E r ie  W illia m  L a n fe a r  und J o c e ly n  P ie ld  
Thorpe, Die B ildung und Stałrilitat von Spirovcrbindungen. Teil X I. Brtićken- 
tpiroverbindungen aus Cydopentan. (X. vgl. B a k e r  u . I n g o l d ,  Journ . Chem. Soc. 
London 123. 122 ; C. 1923 . I. 1119.) Vff. beweisen, daB gema# den Yoraussagen 

j ihrer Arbeitshypotbese ( B e e s le y ,  I n g o l d  u . T h o r p e , Journ . Chem. Soc. London 
107. 1080; C. 1915. II. 829) Verbb. der Struktur I .  in  ihrem  chem. Verh. der gem. 
Dimethylringstruktur [C-Atome in (6) u. (7) eine gem. Dimethylgruppe] durchaus 
»hnelD, da bei beiden der von den C-Atomen (6) u. (7) eingeschlossene W inkel fast 
gleich ist, wahrend bei Verbb-, bei denen die C-Atome (6) u. (7) einem Cyclohesan- 
ritig angehoren, abweichende ErgebniBse yorliegen. D er ZusammenschluB der 
Bindung (3 :4 )  ergibt beim Cyclohesanring ca. 25% Auabeute, bei der gem. Di- 
aethylgruppe ca. 65%, wahrend ausgehend yom Cyćlopentan-l,l-dibromdiessigester (U.)
%er den Cyclopentanspiro-l-methylcyclopropan-l^-oj^ca-tetracarbonsauretetraathylester 

mit NaOCsH 5 der Natriumcyćlopentat>spirodicyclopentan-3-on-l,2,4-tricarbon-
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Bauretriathylester (IY.) in ca. 63°/0 Ausbeute erhalten wird. Bei mehrstd. Erhitzen 
auf 75° war die Ausbeute von IV . aus U L  73%, in  der Dimethylgruppierung 75°/0, 
beim Cycloheianring 29°/o (vgl- Kurpę im Original).

W ahrend bei der Cyelohesanrcibe die B in d u n g  (4 :5 )  mit alkal. Reagenzien 
leicht aufgespalten wird, bleibt diese bei derjgem . Dimethyl- u. dem Cyelopentan- 
ring unter denselben Versuchsbedingungen intakfc. Einw. von k. alkoh. KOH auf
IV . fuhrt iiber ein DiJcaliumderiv. zum CydopentanspirodicyclopentanS-on-l-carbon- 
sawe-2,4-dicarbon8aurediathyletter (tautomere Form yon V.) u. nacb Kochen mit 
alkob. KOH zum Cycloper,tampirodicydopentan-3-on-l,2-dicarbomaure-4carbomdure- 
athylester (VI.), weleh letzterer gegeniiber alkoh. KOH unter Bedingungen, bei denen

B in d u n g  (1 :4 )  wird in der Cyclopentanreihe — analog der gem. Dimethylreihe

sauren bildet aus IV . erst Cyclopentan8pirodicyclopentan-3-on-l,2,4-tricarbon8aure- 
triathylester (VII.), dann Cydopentanspirodicyclopentan- 3 - on -1(2)-carbonsaurc-2(1)- 
carbonsaureathylester (TTII.), dann Cydopentanspirodicydopentan-3-on-1.2-dicarbon- 
taw tt (IX.) u. Cyclopentanspirodicydopenłan-3-on-l-carbonsdure (X.). Aufspaltung er- 
folgfc m it Na-Amalgam zu CyclopentanspirocyclopentanS-on-l-carbonsaure (XL), dereń 
Konst. aus der Ringsprengung m it yerd. H N 08 zu Gydopentan-l.l-ditssigsdure u.
l-Carboxycydopentan-l-e88tg8aure (XII.) folgt. E in Diagramm im Original yeran- 
schaulicht die yergleichenden Red.-Verss., die dartun, daB die Red. bei der Cyclo
pentanreihe — noeh langsamer ais in der gem. Dimethylreihe — nur ca. halb bo 
schnell yerlauft ais in der Cyclohexanreihe.

V e r s u c h e .  I I I . ,  CS0H cl)Ofl, aus I I .  m it alkoh. NaOCaHs , farbloses Ol, Kp.lt 
245-253°. — IV .,  C18H,30 7N a, aus I I .  mit Na-Malonester u. NaOC3H6, 60-65°,,, 
oder aus H I .  mit 55—73°/0 Ausbeute. Aus A. hellgelbe Nadeln. — V II., C,8H!40„ 
aus IV . m it k. yerd. HC1, farbloses Ol, weinrot mit FeCl#. Dikaliwnderiv. von V. 
C1SHI80 7K 81 aus IV . mit 2,5-n. alkoh. KOH, kanariengelber Nd. — V. aus dem Di- 
kaliumderiy. m it yerd. HC1, F. ea. 60°, 11. — V ., A g-Salz, Cl8Hł80 7Agj. — VI., 
aus IV . m it 3-n. alkoh. KOH, aus A . oder W ., F . 124°. — VI., Ag-Salz, C14Hu 0 7Ag„ 
weiB. — A nhydrid  tton VI., Cu Hu Oe, mittels Acetylehlorid im Rohr, Ol, unl. in k. 
A lkali. — V II I .,  C13Hu 0 6, aus XV. oder V II . mit 20% ig. HC1 (3 Stdn. Erhitzen)- 
Viecoser Gummi, braune Farbung mit FeCl,. — IX ., Cu H 130 6, aus IV . oder V II. 
m it 20a/0'g- HC1 (5 Stdn. Erhitzen), Nadeln aus h. W ., F . 160°, Ca-Salz unl. — 
A nhydrid  von IX ., Cu H10O4, aus Bzl., F . 162°. — Cydopentanspirodicydoptntan-3-oti- 
l(2)-carbon8aure-2(I)-carbomdure-p-xylylamid, CI9H 210 4N, aus dem Anhydrid yon IX 
u . p-Xylidin in  Bzl., Nadeln aus A ., F . 173°. — X ., CłsH i,Og, bildet sich ais vrl. 
N d. bei der D arst. von IX ., Isolierong iiber das Ca-Salz, Nadeln aus A ., F. 217°- 
Ca-Salz 1. in W . — X ., Semicarbazon, Cu H 150 ,N ,, Blattchen aus Eg., F. 258° 
(Zers.)- — X I., CioH^Oj, aus X . m it 3°/0ig. Na-Amalgam, dichte Prism en aua A. +  
Lg., F . 7 3 -7 4 ° . — X L , Oxim, C ^H ^O .N , Prismen aus W ., F . 176°. — X I., Phenyl- 
hydrazon, Ci6H ,0O,Ns, Nadeln aus yerd. A., F . 99°. — X L, Semicarbazon, Cu H „ 0 3N3,

das entspreehende Cyclohesanderiy. aufgespalten w urde, stabil ist. — Auch die

— yiel w eniger leicht aufgespalten ais bei der Cyclohesanreihe. Einw. von Minerał-

(6) (1)

IV . CłH 8> C <  i

X I. C4H 8> C <

C(CO,CsH 6)*C* COjCjH, 
C(C02C,Hj) • Ó • ON a 

CH(COsH)" CHS
CILj--------- CO
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Nadeln aus h. Eg., P. 217° (Zers.). (Journ. Chem. Soc. London 123. 3140—51. 
1923. South KensiDgton, Imp. Coli. of Sc. and Techn.) B eh ele .

A ly in  S. W h e e le r  und S am u e l C. S m ith , D ie Konsłitution der Dićhloroxy- 
athylidenbisnitroaniline. In  friiheren Arbeiten (ygl. Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 
1862; C. 1920. I. 615) hatten Vff. fiir die Einw. yon KOH auf SchifFache Basen 
die Gleiehung aufgestellt:

CC ljC HiNH C a^N  0 ,)2 +  KOH =  CClJOHCH(NHCeHłNOs)s +  K C 1.
Naeh der jetzigen Unters. hat Bich herausgeBtellt, daB der Dichlorathylidenyerb.

____ nebenstehende Konat. zukommt,
0 sn /  )>NH- C(OH)Nh / ) > N 0 ,  denn durch Zera. mit h. 30°/„ig.

,— — CC1,H -----  H 2SOł zerfiel die Yerb. in
p-N itroanilin  u. p-Nitrodićhlor- 

acetanilid; diesea wurde zum Yergleieh synthet. dargeatellt. Die Zera. der fruher 
(1. c.) beschriebenen A lkoiyderiyy. erfolgt nach der Gleiehung: 

CC)jHCOCH8(NHC,,H<NOs)j +  HsS 0 4 =  
CCIjHCONHCoHjNOj +  ŃH8C6H<NO, +  CHsHSO<.

Die den o- u. p-Derivv. entBpreehenden Oxy- u. Alkoxyverbb. des Trićhlor- 
athylidenbis-m-nitroanilins konnten nicht dargeatellt werden. — p-Nitrodichloraat- 
anilid, C8H 90 8N,C]j, aua 50a/8ig. A. hellgelbe Nadeln, F . 127°, unl. in  W ., 1. in 
Aceton, A., Bzl. u. Chlf., gegen Alkali unbestandig, wird aua Lsgg. in  Sauren 
unyerandert ausgefallt. — o-Nitrodichloracetanilid, C8H 60 ,N sC)j, aus 70%ig. A. 
gelbe Tafeln, F . 70—72°, unl. in W ., 1. in Aceton, A., A., Bzl. u. Chlf. — m-Nitro- 
dicMoracetanilid, C g H ^ N sC l, nur durch Synthese aus m-Nitroanilin -f- Dichlor- 
esaigsaure (P j06 ais Kondensationsmittel), aus A. fast farblose Nadeln, F . 103°, 1. in 
Aceton, A., A ., Bzl. u. Chlf. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1839—42. 1923. 
Chapel H ill [Nord-Carolina], Univ.) H a b e b la n d .

T enny  L. D av is  und K en n e th  C. B la n c h a rd ,  Harnstoffdbbau I I . (I. ygl. 
D ayis u. U n d eew o o d  jr., Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 2595; C. 1923. 1.1354.) 
Die Darst. der monosubstituierten Harnstoffe aus Harnstoff u. Aminen gelingt nicht 
nur wie in der yorigen Mitt. (1. c.) beschrieben, aondern aueh schon durch ein- 
faches Kochen der wss. Lsgg., aus denen bei langerem Sieden durch KondenBation 
mit abgespaltener HNCO bezw. C„H6NCO sich s. disubstituierte Harnstoffe bilden.
— W ird CO(NH,)j mit salzsaurem M ethylanilin u. mit salzsaurem A thylanilin ge- 
kocht, so entatehen die a. disubstituierten Harnstoffe (Gleiehung I.). S. Diathyl- 
harn&toff zerfallt bei Einw. von Anilin nur nach der Gleiehung II. C,H6NCO ver- 
einigt sich mit iiberachuasigem Anilin zu s. Athylphenylharm toff, der nach
2 Arten (III.) zerfallen kann. Beim Erbitzen entweichen die fliiehtigen Verbb. u. 
Anilin -f- Phenylisocyanat bilden s. Diphenylharn»toff.

I. RR 'N —CONHj ^  R .R '-N H  +  H C N O .
II. C,H6NHCONHC8H6 ^  C,H6NCO +  C3H6N H ,.

III. CSH6N H S +  C„H6N C 0 ^  CsH6NHCONH.C8H 5 t -  C8HeNH, +  C8H6NCO .
V e rs u c h e .  s. Diphenylharnstoff durch Kochen yon CO(NH,), -f- CcH6NH,-HCl 

in W. Die nach einiger Zeit sich abscheidenden K rystalle des Diphenylharnstoffs 
werden h. abfiltriert, aus dem k. F iltra t scheidet sich Phenylharnstoff aus, dieser 
wird ebenfalls filtriert u. das F iltra t in gleicher A rt 4-mal behandelt. W ird 
CO(NH,)j m it der 5-faehen Menge C8H5NH2»HC1 in W . gekocht, so steigt die 
AuBbeute an s. D iphenylharnstoff auf 90°/8. — s. Dimethylharnstoff dureb Erhitzen 
(160—170°) yon salzsaurem M ethylamin -f- Harnstoff; Nebenprod. NH*C1; aus A. 
F. 99,5—100°. — s. Diathylharnstoff, aua A. Nadeln, F . 112°._ Erhitzen mit C8H6NH, 
auf 160—170° ergab a. D iphenylharnstoff u. im F iltra t s. Athylphenylharnstoff, aus 
W. -{- A. weiBe Nadeln, F . 98—99°, beim Erhitzen au f 160° in C,H8NH, -f- s. Di- 
phenylharnatoff zerfallend. — s. Di-n-butylharmtoff, C9H20ONj, aus Bzl. F . 70,5
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bis 71°, wl. in W. Mit Anilin auf 160° erhitst B. von s. Diphenylharnstoff u. 
wabracheinlich s. n-Butylphenylharnstoff, weiBe Flocken, F. 65°. — s. Di-n-amyl- 
harnstoff, Cn Hs4ONs, aus h. W . F. 92,8°, weiBe Flocken. — Diisoamylharnstoff, 
aus A. durebsichtige Tafeln, F . 37,5°. — s. DibenzyTharnstoff aus A. F. 167°. — 
Monobensylharnstoff, F . 146,6. W ird durch Kochen mit W . nicht in  Dibenzyl- 
harastoff ubergelubrt. — a. A thylphenylharw toff aus salzsaurem Athylanilin -f- 
CO(NHj)2 in sd. W ., aua Lg. weiBe Platten, F . 62°. — a. Meihylphenylharnstoft, 
auB Lg. Tafeln, F . 150°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1816—20.1923. Cambridge 
[Mass.], Tecbnol. Inst.) H ab eklan d .

W a lte r  G. C h ris tian  sen, Beobąchtungen uber die Eigenschaften des Arsphen- 
amins. Aus methylalkoh. Lsg. von Salvarsan (Arsphenamin) -wird durch Aceton 
die Verb. Gi iH l<0 i N,Gli A si ‘2 H ^ O ^ C S ^ G O  gefallt. Beim Trockuen dieser Verb. 
im CO,-Stroin bei 98° geben 2 H sO fort, jedoch nicht daa Aceton. W ird die Verb. 
in CBsOH gel. u. mit A. gefallt, so bleibt das Aceton am Salyarsan. Analoge 
Verbb. wurden mit MethylMhyl-, Methyl-n-^ropyl-, Methyl-n-butyl- u. Methylisobutyl- 
keton erhalten. — W ird  eine was. Salyarsanlsg. in Ggw. yon N aA s02 m it H3POa 
(50°/oig.) reduziert, so w ird die schwach gelbe Lsg. orangerot u. schlieBlich rot, 
allrcahlich setzt sich ein Nd. (oraBgerot) ab ; das Ganze wird in  2 Yoll. HC1 (1 : 1) 
gegossen. D er Nd. ist eine Polyarsenm b. des Salvarsans, ClaH 14OaNaC]sAs4. Aus 
3-Amino-4-oxyphenylarsinoxyd bildet sich analog ein rotes Prod., 1. in W . mit roter 
Farbę. D ie Geschwindigkeit, mit der sich die Polyarsenyerbb. bilden, hangt yon 
der A rt der D arst. des Salvarsans ab u. scheint auf seinen physikal. Eigenschaften 
zu beruhen .' — D ie Ausffillurg des Salyaraans aus alkal. wss. Lsg. mittels HC1
gibt je  nach der A rt der D arst. des Salvarsans yerschieden tox. Prodd. Die unter
genauer E inbaltung der Keduktionsbedingungen dargestellten wenig tox. Prodd. 
erfordein mebr BC1 ais die mehr tox.; in ersteren esiatiert das Salyarsan in feiner 
yerteiltem Zustand. D ie phyEikal. Eigenschaften des Salvarsans beruhen haupt- 
sachlieh auf der Menge der zur Umwandlung der Base in  das Diehlorhydrat an-
gewandten HC1. E in geringer HCl-OberachuB iiber die fiir 2HC1 berechnete
Menge ist yorteilhaft. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1807—11.1923. Boston [Masa.], 
H aryard Medical School.) H abekland .

F ra n k  C. W M tm o re  und E d m u n d  B u rru s M id d le to n , Einige Quecksilber- 
derivate von Phenólathern. A lkylierung der OH-Gruppen in  mercurierten Pheaolen 
b a t dieselbe W rkg. wie Acylierung (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 619; 
C. 1921. I. 944): die Stabilitat der C-Hg-Bindung wird gegeniiber der Einw. yon 
Jodiden, Tbiocyanaten u. Thiosulfaten yergroBert. Es entstehen hierbei Bismercuri- 
verbb. neben anorgan. Hg-V erb.:

2ROC6H 4HgCl +  4N aJ >  (ROC9H 4)aH g +  NaaH g J4 +  2N aC l.
Aus o-Verbb. bilden sich die Bismercuriprodd. leichter, ais aus p-Verbb. — V er- 
s u c h e ,  o- w. p-Phenetóltnercurijodid, 5 g Phenolmercurichlorid in 50 ccm 50%’g-
A. - f-  0,7 g NaOH - (-  3,5 g CaH6J  durch 1-std. Erhitzen. —  o -A n is o lm e rc u r ijo d id ,
B. analog yoiigem. Gibt mit sd. [alkoh. K J  o-Dianisylquećksilbcr, aus A. F. 108’,
neben anorgan. Hg-Verb. Aus der Phenetolyerb. entsteht analog o-Diphenethyl- 
guecksilber, aus A. F . 81°. Die entsprechenden Yerbb. werden auch mit KSGN 
u. N aaSaO, erhalten. — Aus HgCl, in A. -f- Hg-Dianisyl oder -Phenetyl entstehen 
durch kurzes Erhitzen Anisol- bezw. Phenetolmereurichlorid. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45. 1753-55 . 1923. Eyanston [Ul.], Uniy.) H abebland.

A n g n s tin  B o n ta r ic  un d  Y vonne N a b o t, Einflufi einer dritten Subitanz auf 
die Mischbarkeit von Phinol und  TPasier. (Journ . de Cbim. pbys:que 2 0 . 484—90.

C. 1923. I II . 370.) B ikerm an .
G. E rn e s t  B o lser und E l d en  B. H a r ts h o rn , Die JEinwirkmg von Schwefel- 

kohler.stoff a u f p-Phenylendiamin. Bei der Einw. yon CSa auf p-Phenylendiamin
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bildet sich zunachst p,%>-Diaminod\phtnylthioharn&toff, der 
H N  CS NH sich mit rnehr CS, dann in Diphenylthioharnstoff (vgl.

|/ ' \  nebenst. Formę!) umwandelt. Phenylenthiobarnatoff ent- 
steht nicht. — Diphenyldithioharmtoff wird durch sd. Essig- 
siiuTeanhydrid langsam unter B. yon p-Phenylendiisothio- 

NH— CS—  NH cyanat zerlegt:
SC(HN • C6H,, -NH),CS +  (CH3.C 0 ),0  =

SCN-C6H,NCS +  (CH„ • CO • NH)jC0H4 +  2CHs .COOH. 
p-AminojphenyUsothiocyanat ist in freiem Zustand in Lsg. nicht existenzfahig. 
E x p e r im e n te l le s .  DiphenyldithioharnBtoff. F arbt sich yon 200° an dunkel 

u. zers. sich lebhaft bei etwa 280°. — p,p'-Diaminodiphenyl,thioham8toff, C13H UN1S. 
Aus sd. W . Tafeln, F . 194—195°. — p-Diacetylaminodiphenylthioharnstoff, C17H 180 ,N 4S. 
F. 235—237°. — p-Acetylaminophcnylisothiocyanat, C9H 8ON2S. Aus A. Nadeln, 
F. 195—196°. — Asobenzol-p-isothiocyanat, C18H9NaS. Aus p-Aminoazobenzol u. 
CSCIj. A ub 80%ig. Essigsaure lachsfarbene Nadeln, F. 94—95°. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45. 2349—55. 1923. Hanover [N. Ha.].) S o n n .

M orltz  K o h n  und A d o lf  F ln k ,  Uber einige Bromdcrivate des Phenols und  
die Beweglićhkeit der Bromatome in  denselben. Aus der Unters. der Einwirkungs- 
prodd. von CtE e auf 2,3,4,6-Tetrabrompheriol sowie auf Pentabromphenol bei Ggw. 
von A1C18 geht hervor, daB die bei der Bromierung yon C6H6OH zuerst eintreten- 
den o- u. p-standigen Br-Atome auch zuerst austreten. Die m-standigen Br-Atome 
widerstehen dem Angriff von C0H 9 -j- A1C)8. Aus Tribromphenolbrom -j- C0H8 -f- 
A1C13 wurde neben Phenol ebenfalls Brombenzol erhalten. Man muB hierbei an
nehmen, daB sich unter dem EinfluB yon A1CJ„ interm ediar der tertiare Alkohol II. 
bildet, aus dem Tribromphenol entsteht, das weiter zerfallt:

CO C< v
OH

Br >.C Br B rr < / ^ C?H6:
H >  | +  O .H .B,.

C B r
U

Br B r B r ' ' 'jB r :

V e r s u c h e .  m-Bromphtnol durch mehrstd. Sieden yon Tetiabromphenol -j- 
B*l. -f- AlClj. Benzoat, C13H 9B r0 3, aus A. Nadeln, F . 87—89°. — Pentabrom- 
phenol: zu 100 ccm trocknem B r (Steigrohre) g ib t man allmahlich 3 g frisch abge- 
kniffener Al-Stiickchen; nach Erkalten werden 10 g C8H 6OH portionsweise zugefiigt, 
6 Stdn. bei gewohnlicher Temp. stehen lassen; nach Yerjagen des Br wird der 
serkleinerte Riickstand mit yerd. HCl yerriihrt, mit yerd. HCl gewaschen. Aus 
Eg. oder A. F . 225°. — l-Oxy-3,5-dibrombenzol, C6H 4OBra, aus yorigem in Bzl. -f- 
A1C1S, K p .,60 274—276°, aus PAe. F . 81°; Benzoylderiv., Ci8H8OaB r,, aus h. A. 
Nadelchen, F. 80°. Nebenprod. C8H6Br. — 2,4,6-Tribromphenol ist ohne Zers. 
destillierbar, K p .7ł8 282—290°; Dest.-Ruckstand ist dunkel, 1. in Toluol, durch A. 
ais braunliche, pulyerige M. fallbar. — Tri-, Tetra- u. Pentabromanisol sind aus 
den entspreckenden Phenolen -)- (CHs)aS 04 darstellbar. 2,4 ,6-Tribrom anisol, 
C7HsBr80 ,  aus A. weiBe N adeln, F . 87°, Kp. 297—299° ohne Zers. — 2,3,4,6- 
Telrabromanisol, C jH^B^O, aus A. Nadelchen, F . 105—106°. — Pentabromanisol, 
PjUjBrjO, aus A. mkr. N adelchen, F . 173—174°, swl. in  sd. A. — Hexabrom- 
tihylendiphenylather, CMH 8OaBr8, aus Tribromphenol in C,H6ONa +  Athylenbromid 
(Olbad), aus w. Bzl. +  A. Nadeln, F . 222—223°. — Eexabromtrimethylendiphenyl- 

CuH^BrgOj, aus T iim ethylenbrom id; aus Bzl. -f- A. Nadeln, F . 163—165°. — 
Octobromathylendiphenylather, Nadeln, F . 177°. — OctobromtrimethylendipJienylałher,
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CleH sBrsO ,, aus Bzl. -f- A. galłertartiger N d., nach Trocknen bei 100° F. 149°. 
(M onatshefte f. Chemie 44 . 183—95. 1923. W ien, Handelsakademie.) H a b eela n d .

M o ritz  K ohn  und M arze ll J a w e tz ,  fjber einige Bromderivate des o-Kresols 
und die BeweglichJceit der Bromatome in  dentelben. Aus 3,5-Dibrom-2-oxy-l-brom- 
methylbenzol u. Dioxybenzolen bei G-gw. yon Alkali entstehen n ich t, wie erwartet, 
die gebromten Oxybenzylather CjjHjBrjfOHJCHjOCjH^OH), sondern Dibromtrioxy- 
diphenylmełhane; aus Hydrochinon die Verb. (I.), aus Resorcin wahrseheinlich aus 
Analogiegruuden (z. B. B. von Resacetophenon) II., jedoch eventuell auch I II . oder
IV ., aus Brenzcatechin anscheinend (V.), da fiir VI. keine Analogiefalle bekannt 
sind. — Im AnschluB an die Arbeit von K o h n  u . F in k  (yorst. Ref.) wurde die 
Einw. von C6H6 +  A1C1S auf Tetrabrom-oTcresol untersucht u. dabei die Ent- 
stehung yon l-Methyl-2-oxy-4,6-dibrombenzol festgestellt. Aus Dibrom-o-oxybenzyl- 
bromid +  CeHs -f- A1C1„ entsteht Phcnol, indem intermediar gebildetes Dibrom- 
osydiphenylm ethan wahrscheinlich in  2,4-Dibromphenol gespalten wird, das durch 
weitere Einw. von C6H 8 -f- A1C13 in Phenol u. C8H6Br umgewandelt wird.

OH OH
CH,------ /  \  CH ,------ /  \ 0 H  CH,------ /  N
' '\ r iT 7  r  '|OH OH V b ir

B rl^ "  j B r  B r l ^ B r  B i l ^ B r
OH OH

OH CH,

i i y . l f  “ H f Y y H ( v l | O h  OBTOH
B i l ^ ^ j B r  B r l^ ^ jB r  BrL,_^JBr

V e r 8u c h e . Dibromtrioxydiphenylmethan, CltH 10OsBrt  (V.), aus Dibrom-o- 
oxybenzylbromid (1 Mol) -j- 1 Mol KOH +  1 Mol Brenzcatechin in wenig W., 
1 Stde. kochen, aus h. W . N adeln, F . 157—159° (braune FI.); Tribenzoylderiv., 
C j,H ,,O jB r„  swl. in  sd. A., hieraus anfangs olig, nach langerer Zeit fest werdend, 
F . 75°. — Verb. Cl%H laOaBrt (II.), analog (V.) aus Resorcin; aus h. W . von 190° 
ab gelb, spater hellbraun w erdend, fl. bei 202° (braune Schmelze); Benzoylderiv., 
Cs4H ,,0 6B r„ schwierig krystallisierbar, aus Bzl. -f- A. bisweilen krystallin; F. un- 
scharf, bei 132°, yorher Erweichen. — Verb. C\sH 10OsB r, ( I ) aus Hydrochinon, von 
160° ab D ankelfarbung, bei hoherer Temp. verkohlend; Benzoyherb., C84H „ 0 eBr„ 
F . unscharf, fl. bei 145°. — l-Methyl-2-oxy-4,6-dibrombenzol, C7H ,O B r,, aus Tetra- 
brom-o-kresol +  sd. C6He +  A1C13, aus PAe. N adeln, F. 98—101°; BenzoyUtrb., 
C uH 10O ,Br„ aus A. Nadeln, F . 91—93°. Krystallograph. Messungen vgl. Original. 
(M onatshefte f. Chemie 44 . 197—207. W ien, Handelsakademie.) H a b e e la n d .

C a sim ir  F u n k  und L ouis F re e d m a n , E in ig t  neue Derivate des synłhełischen 
Adrenalins (Suprarenim). Durch Erhitzen von synthet. rac. Adrenalin  mitteln 
Alkoholen u. gasformigem HC1 gelang die D arst. yon A thern , bei denen die eek. 
OH-Gruppe der Seitenkette substituiert wurde. Langere Einw. fiihrte unter W.-Ab- 
spaltung aus den sekundaren Alkoholgruppen von 2 Mol. Adrenalin zu einem Atber 

jjO  nebenstehender Konst.

h o< 3 - c e . ch , k h . ch. . hci

____ y O  des rae. Adrenalins), Cn H 13OsNCl, 4,4 g
H o /  CH-CH j -N H -CH j .HCI aalzsaures Adrenalin in 44 ccm abaol. A.

'  +  0,02 Mol. gasformige HC1 werden
1 Stde. auf dem W asserbad gekocbt; 

weiBe K rystalle, F . 163° (Zers.), nach 4-maligem Umkrystallisieren aus A., F. 169 
(korr.), 1L in absol. A. u. W .; auB wss. Lsg. -f- NH^OH fallt eine L, leieht 0x7-
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dierbare Base. Rkk. des Athers gleichen denen des Adrenalina; m itFeCJs dunkel- 
griine Farbung, bei Stehen oder durch Zufiigen von NH«OH kaatanienbraun werdend; 
mit HgCJ, +  Na-Acetat gibt wsa. Lsg. orange- bis hellrote Farbung; mit NaNO, 
-f- HC1 entBteht ein gelbes Ol, das die Liebertnannsche Nitrosaminrk. gibt. — Di- 
ćhlorhydrat des Didthers, C18H180 6NjCJj (nebensteh. Formel), aus 45 g ealzaaurem 
Adrenalin in 450 ccm absol. A. +  36,5 g gaaformige HC1, 1 Stde. unter RiickfluB 
gekocht, aus 70°/0ig. A. (worin ein Teil dea yorigen A thers zuriickbleibt), Priamen, 
F. 166—174°, nach Yerreiben u. W aschen mit 95°/0ig. A. achlicBlich F . 180—183°; 
gibt mit FeCl, tiefgruno Farbung, beim Stehen oder Zugeben von N H 1OH iot- 
yiolctt, achlicBlich violett. werdend; mit HgCJj +  Na-Acetat graublauer Nd., der 
beim Stehen dunkel w ird; mit NH40 H  grauer Nd., 1. im UberachuB, Lsg. purpur- 
rot; mit Phosphorwolfram- u. -Molybdanaaure grauweiBe Ndd. — Methylather des 
rac. Adrenalinchlorhydrats, C,0H 19O3NCl, aus CH,OH Prism en, F. 172—173° (Auf- 
schaumen), aus A. Priamen, F . 175° (korr.), 11. in absol. CH,OH, wl. in absol. A. 
Farbrkk. wie beim A thylather. Der Diśither laBt sich hieraus nicht darstellen. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 45 . 1792—95. 1923. New York, Lab. H. A. M etz .) H a.

A rth u r  L achm an , Die Benzilumlagerung. V. Cannizzaros Reaktion. (IV. vgl. 
Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1529; C. 1923. III . 1272.) Bei der Cannizzaroschen 
Ek. entsteht aua Benzaldehyd ais primares Prod. Benzylbenzoat, u. zwar uber ein 
Deriv. des Diosydibenzylathers binw eg:

C8H 6CH(OR)ONa +  C,H5CHO =  C,HsC B (0 R )-0 -C H (0 N a )C 6H6;
C,H5CH-=-0—C{H)(OR)(ONa)C9H 8 =  C8H 5C H ,.0 -C (0 R )(0 N a )C 8H6 «=

' C8H6CHs- 0 - C 0 C 8H6 +  NaOR.
Beim E ih itten  yon Benzylalkohol mit aeiner Na-Verb. bildet sich Dibenzyl- 

ather: C6H6CH,OH +  C8H0CHsONa =  C„H6CHsOCHaCeH5 +  NaOH. Dibenzyl- 
ather wird durch Erhitzen zerlegt in Toluol u. Benzaldehyd. Br w irkt auf Di- 
benzylather nach folgender Gleichung ein:

CeH6CH ,— O—CHsC8H5 +  2B r, =» CeE 6G Bt Br +  CeHt COBr +  2HBr. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2356—63. 1923. Berkeley [Calif.].) Sonn.

L. Chas. S a if o rd  und E. P . C la rk , Diacylderivate des Orthooxybenzylamins. 
Durch BenzoylieruDg von o-Oxybenzylacetamid konnten Yff. feststellen, daB die in 
friiheren Arbeiten (vgl. R a ifo b d  u . I d d l e s , Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 469; 
C. 1923. III . 1560) ais fiir die diacylierten o-Aminophenole charakterist. dargelegte 
Acylwanderung nicht atattfindet, wenn die NHa-Gruppe in einer Seitenkette Bitzt.
— V e ra u c h e . o-Oxybenzylamin, C7H 8ON, aus Salicylaldosim in 50°/oig. A. +  Na- 
Amalgam (unterhalb 55°, Lsg. wabrend der Red. durch Zugeben von HC1 schwach 
alkal. halten); aus A. -f- PAe. F . 129° (Erweichen bei 126°). — o-Acetylcxybenzyl- 
autamid, Cu HlsO,N, aus vorigem durch langsames Eintragen in h. (CH8C 0),0  -f- 
wenig H,SOł , aus Chlf. (konz. Lsg.) +  PAe. hexagonale Tafeln, F . 102—103°. —
o-Oxybenzylacetamid, C9Hu O,N, aua yorigem durch Hydrolyse; aua Chlf. -f- PAe. 
rechteckige Tafeln, F . 140°. — o-Benzoyloxybenzylacetamid, F .1160. — o-Oxybcnzyl- 
benzamid, Cu H18OsN , durch Benzoylieren der freien Base oder durch 'Verseifen 
nachfolgender Dibenzoylverb. Aus A. +  PAe. Nadeln, aus Chlf. +  PAe. rhomb. 
Platten, Erweichen bei 140°, F .142—143°.— o-Benzoyloxybtnzylbenzamid, CSIH „ 0 8N, 
aus der freien Base -f- 2 Mol. CsHt COCl, aus A. -f- PAe. N adeln, Erweichen bei 
137°, F. 142—143°. — Verb. Gil I I l(,OsN  durch A cetylieren dea N-Benzoylderiv. 
aus Bzl. -f- PAe. Nadeln, Erweichen bei 80°, F . 85°. Hydrolyse gibt o-Oxybenzyl- 
benzamid. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45 . 1738—43. 1923. Iowa City [Iowa], 
Oniv.) H a b erla n d .

J .  B. C onant und W . S .  K irn e r ,  D ie Beziehung zicitchen der Struktur  
orgar.iicher Haloide und ihrer RealctionsgeschwindigJeeit m it anorganischen Jodiden. 
L Das Problem der wećhstlnden Pólaritat in  offentn Yerbindungen. Bei yerachie-
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denen Tempp. (0, 25, 50°) wurde die Rk.-Geschwindigkeit zwischen K J in Aceton 
u. folgenden Gruppen organ. Cl-Verbb. erm ittelt: 1 . O^H^COCJJ^Cl, CgHiCOCH^- 
CH2Cl u . GgH6GO{CH2\G I;  2. Ester: CIGOOC^H^, GICH^COOC,xHt usw. bis Cl• 
(CH JiCOOCiHB; 3. Verbb. der allgemeinen Formel C6H 6(CHj)nCl von G ^H ^G H ^l 
bis i]-Phenylheptylchlorid. Dio erhaltenen W erte wurden fur Vergleiehszwecke auf 
50° umgerechnet. Aus den tabellar. Daten u. den Kurven des Originals lassen sich 
folgende Schlusse ziehen: in  den Verbb. RCH2Cl (R =  C6H 6CO, C6HB oder 
COOCjHj) ist das Halogenatom reaktionsfahiger ais in RC1 oder R- CH,* CH,C1. 
Der EinfluB von R auf das Ol-Atom in Verbb. RCHSC1 dTałlt in der Reihenfolge: 
C8H6CO ]> COOCjH5 ]>  C6H6, entspricht somit derselben Folgę, in der diese Gruppen 
die Beweglichkeit des c-H-Atoms beeinfłussen, ihrer N egatiyitat. In  der Reihe der 
Benzoylverbb. ist C6H 6COCH2*CH,CI 80 mai reaktionsfahiger ais ein gewohnliches 
Ałkylchlorid (n-Butylchlorid); bei den Phenyl- u. C 00C sH6-Reihen ist die Aktiyitat 
der entspreuhenden Verb. gleich der von Ałkylchlorid. Verbb. R(CH2)sCl, worin 
R  =  C6H6CO oder C0H5, sind reaktionsfahiger ais Verbb. R(CH2)2C1; deutlich tritt 
dies besonders bei R =  CeH5C0 hervor. Bei R  =» COOC2H 6 ist solche Zunahme 
nicht merkbar. Beim nachst hoheren Homologen ist die Rk.-Fahigkeit bei Verbb. mit 
R  =  C6H s oder COOC,H5 gleich der von n-Butylchlorid. Benzoylverbb. dieser 
A rt waren nicht yerwertbar. Phenylamyl, -heiyl- u. -heptylehlorid gleichen einander 
ebenso wie n-Butylchlorid.

Y e rsu c h e . Ein Teil der neu dargestellten Yerbb. soli spater beschrieben 
werden. fi- CKlorpropiophenon, C9HBOCl, aus ^-Chlorpropionsaurechlorid +  CeH6 
bei Ggw. voń AlCl3 (80°), aus PAe. oder verd. A., F. 49—50°. — y-Chlorbutyro- 
phenon, C10H u OCl, aus PAe. bei —20° F . 19—20°. — Die zur D a re t .  d e r  P h e -  
n y l a lk y l c h lo r i d e  erforderlichen Alkohole wurden imrallgemeinen nach folgendem 
Schema bereitet:

CsH6MgBr +  C1CH3• CHS• CHsOH — >  ClCH,.CH,.CH,OMKBr +  CaH6 
RMgX +  C1CH,• CH, • CHsOMgBr — R- CH,• 0Ha -CHjOMgBr +  MgClX 

R • CBLj • CHa ■ CHjOMgBr +  HC1 — >  R .C H ,.C H ,.C H 2OH +  MgCIBr.
[3-Phenylathylchlorid, C8H8Cl, aus dem entsprechenden Alkohol -f- rauchender 

HCł (Bombenrohre, 140°, 4—5 Stdn.), Kp 4 68,5—69°. — Phenylpropylchlorid, C9Hn Cl, 
K p .0 85—87°. — S-Phenylbutylchlorid, C10H18C1, Kp.9 100—101°. — e-Phenylamyl- 
cklorid, CUH 1SC1, Kp .B_ 6 111—112°. — PhenylhexylcKlorid, CiSH 17C1, K p .4 115 bis 
116°. — Phenylheptylchlorid, C13H 1BC1, unrein, Kp. 120—140°. — d-Ohlorvalerian- 
sdureathylester, C,HiSOsCl, synthetisiert nach folgendem Verf.: 
C0HjOCH2CH,*CH8BrNa[CH(COOCsH6),] -> C6H6OCH»• C H ,• CH, • CH(COOC,H8)2 ■> 
C6H r,OCH,CH,• C H ,• CH(COOH)2 — >  C6H6OCH2.C H 2.C H s.CH 2COOH — > C1CH,- 
CH, • CH, • CH, • CO OH; Kp.e 83°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 232—52. Cam
bridge [Mass], Harvard Univ.) HABERLAND.

G race P o tte r  R ice , Die isomeren Ester der para-Mcthoxybenzoylacrylsaure. 
Die atabilen gelben Methyl- u. Athylester der Methoxybenzoylacrylsaure werden 
ebenBO wie die nicht p-subatituierten Ester (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 
222; C. 1923. I. 917) in Bzl.-Lsg. durch Sonnenlicht in  ihre farblosen Isomeren 
yerwandelt. D urch Zugabe einer Spur J  zu den Lsgg. der farblosen Yerb. kann 
die gelbe Form wieder zuriickgebildet werden. Bemerkensweit ist, daB der stabile 
M ethylester in Analogie mit den friiheren Verbb. einen hoheren F. hat ais die labile 
Form, wahrend beim Athylester abweichend die labile Form um 4° hoher schm. 
ais die stabile Form. Anders yerhalten sich beide gelbe Ester aucb, wenn sie in 
festem Zastand der Sonne ausgesetst werden: der A thylester wird unter Verflussi- 
gung in  die farblose Form ubergefuhrt, der gepulverte Methylester d a g e g e n  bildet 
schnell eine farblose polymere Verb., die ais Cyclobutanderiy. anzusprechen ist- 
Aueh die freie Saure dieses Estera w ird durch Sonne in eine polymere Saure ver-
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wandelt. — Die gelben Ester Bind leichter yeraeifbar ais ihre farblosen Isomeren. 
Mit k. konz. HC1 oder verd. sd. Saure entstehen aua beiden laomeren die ent- 
aprechenden ungeaatt. Sauren u. ci-Oxy-p-methoxybenzoylpropionsaure: 

CEI9OCaH4COCH : CHCOOR — y  .
CH8OC5H4COCH : CHCOOH +  CH.OC.H^COCH.CCOHjH.COOH 

Aueh gegen Semiearbazid reagierten die g e lb e n  Eater anders ais die fruher (1. e.) 
uaterauchtea unaubstituierten Verbb. Mit 1 Mol. Semiearbazid entstanden Gsmiache 
isomerer Semicarbazone mit Semicarbazidadditionsprodd. Dieselben Verbb. bildeten 
sich mit 2 Mol. Semiearbazid u. auBerdem in diesem Falle noch die Semicarbazone 
der Additionsprodd. Mit den f a r b lo s e n  Eatern u. 1 Mol. Semiearbazid entstanden 
die Sem icarbazidadditionayerbb, die aich neben ihren Semicarbazonen auch bei 
Einw. von 2 Mol. Semiearbazid bildeten. Isomere Semicarbizone entstanden mit 
diesen Estern nicht.

V e rsu c h e . p-Methoxybtnzoylacryhaarcmethylester, CISH1S0 4 (gelbe Form), D arat. 
aua p-Methoxybenzoy!propionaaureeater nach K o h l e r  u. E n g e l b r e c h t  (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 41. 764; C. 1919. III. 600); aua CHaOH gelbe Nadeln, F . 71 
bia 72°, 1. in A., Bzl., CH„OH u. A. — p-Methoxybenzoylacryl8aureathylester, C18H 140 4, 
Kp.u  210—215°, aus A. gelbe Krystalle, F. 42—43’, 11. in CHaOH, A., A., BzL, 
Chlf. u. Aceton, wl. in Lg. Beide Ester geben mit Br in  Chlf. Dibromide: aus 
h. CH8OH nur ein Dibromid des Methylesters, Cls0 1, 0 4Br,, F . 115°, Dibromide des 
Athylesters, Cl3H u 0 4Brs, aus CHaOH F. 51 u. 66°. — Farbloser Methylester der 
p-Methoxybenzoylacrylsaure, C1SfH 180 4, aus CHsOH F. 62°, 11. in organ. Losungsmm. 
aufier Lg. Bestandig in trocknem Zustande gegen Sonne, Lsg. in Bzl. ~f- wenig J  
larbt sich bald gelb unter Riickb. des isomeren Esters. — Farbloser Athylester, 
Ci8H140 4, F . 46—47°, 11. in organ. Solventien, wird in Bzl.-Lsg. bei Ggw. von J  
achon nach kurzer Zeit in die gelbe Form umgewandelt. In trocknem Zustande 
Verh. wie voriger. Beide farblose Ester bilden Br-Verbb., die jedoch nicht fest 
erhalten werden konnten. — D urch kurzes Kochen mit verd. Na^COj w ird der gelbe 
Methylester z. T. verseift zu p-Methoxybenzoylacrylsaurc, F . 130—132°, langeres 
Kochen fuhrt zu Zers. — u,[}Dibrom-p-methoxybenzoylpropionsau,re, Cu H lo0 4Br,, 
aus voriger in Chlf. Br entstehen 2 Isomere: F. 140°, 1. in CHsOH, Eg. u. Chlf. 
u- F. 164° (Gaaentw. u. Verkohlen), unl. in CH8OH, 1. in  w. CHaOH, Eg. oder sd. 
Chlf.; beim Bromieren der Saure in Eg. entBteht nur das Prod. mit F . 140°- Bei 
lOstd. Kochen des Methylesters mit yerd. HC1 (1 : 4) entsteht auBer der freien 
ungeaatt. Saure noch Verb. CSłJE^0O8, farblose Nadeln, F . 180°, wl. in  A., 1. in W., 
ident. mit dem durch Sonne aus p-Methoxybenzoylacrylsaure erhaltenen Polymeri- 
sationaprod., ferner entsteht: a-Oxy-p-methoxybenzoylpropionsau,re, Cu H ls0 6, aus 
Chlf. F . 122°, 11. in CHsOH, A., sd. W . u. h. Chlf. Verseifen des gelben Methyl- 
eBters durch Stehenlassen mit konz. HC1 gibt dieselben Verbb. Der farblose Athyl- 
ester wird durch sd. Na^COj (verd.) noch langsam er yerseift ais der Methylester. 
Bei 1-std. Kochen bleiben 50°/0 unyerandert, es entstehen die Saure mit F . 180° u. 
die gelbe Form der freien Saure. — p-Methoxybenzoylacrylsaure wird durch k. 
konz. HC1 nur langsam in  die bei 180° schm. Saure ubergefiihrt; dabei entstehen 
Spuren von der a-Oxysaure; bei 1 -atd. Kochen mit yerd. HC1 entstehen dagegen 
°0°/o der letzteren. — Isomere Semicarbazone des p-Methoxybenzoylacrylsaure7nethyl- 
tsters, C18H160 4N3, 2 g gelber Ester in CHsOH -j- wsa. Lsg. von 1 g salzsanrem 
Semiearbazid +  1 g CHsCOONa aus CHsOH, 1 . Fraktion gelbe Nadeln, F. 165°,
2. Fraktion farblose Tafelu, F . 178°, nach Eindampfen der Mutterlauge bleibt Ge
nuach beider zuriick, aus dem beim Losen in  h. Eg. -f- W . die gelbe Verb. ver- 
schwindet. Aus dem anfanglichen CHaOH-W.-Gemisch wurde eine Verb. mit F . 161°, 
farbloa, isoliert, ident. mit der aua dem Ester -f- uberachuasigem Semiearbazid er- 
taltenen Yerb. — Scmicarbazon des a-Semicarbazido-p-methoxybenzoylpropionisdure-
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methylesters, Cu H20OsN6, aus dem gelben Ester in CHsOH -(- 2 Mol. Semicarbazid- 
chlorhydrat, farbloses Pulyer aus CHaOH, F. 178° (Gasentw.), wl. in organ. Lo- 
surgsmm. — a-Semicarbazido-p-methoxybenzoylpropionsawremethyU6ter, C13HI7OeN„, 
aus der Mutterlauge des yorigen Dach Verdampfen des CHaOH, aus CH,OH F . 161°.
— Nitro80-K-scmicarbazido-p-methoxybenzoylpropionsauremethyle8ter, C13H 160 8N4, aus 
yorigem -f- HNOa, aus CHaOH F. 132° (Gasentw.). — Isomere Semicariazone des 
p-Methoxybenzoylacryledureathylesters, Cu HI70 4Na, aus gelbem A thylester in A. -f-
1 Mol. Semicarbazid, durch fraktionierte Krysi allisation aus A., danach  aus Eg. -f- 
W. farblose Krystalle, F . 165°, gelbes Isomeres F. 124° u. Yerb. m it F . 173°, ident. 
mit der auB 2 Mol. Semicarbazid zu erhaltenden. — Semicarbazon des a-Semicarb- 
azido-p-methoxybevzoylpropionsdureathy'lester8, Ci6HJS0 5N6, B. analog der Methyl- 
verb., F. 182°. — ci-Semicarbazido-p-Nethoxybenzoylprcpionsaur(athylceter, C14H 190 5N3, 
aus der Mutterlauge des yorigen, farblose Krystalle, F . 173°. — Nitroso-a-semi- 
carbazido-p-methoxybenzoylpropionsaureester, Cu H 18OeN4, farbloses Pulyer, F. 124 
bis 125° (Gasentw.). — Semicarbazon der p-Methoxybenzoylacrylsaure, CltH 1B0 4N„ 
aus CHsOH schwach gelbe Krystalle, F. 216° (Gasentw. u. Verkohlen), 1. in  sd. W., 
CHsOH u. A. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 214—23. New York, B arnard Coli.) H a.

E . J .  K an fm ann  und E o g e r  A dam s, Die DarsłcUmg ton  Iinidołhiolestern 
durch Kondensation von Thiocyanaten m it Resorem oder Phloroglucin. Alkyl- u. 
Arylthiocyanate lassen sich mit Resorem oder Phloroglucin bei Ggw. gasformiger 
HCI -f- ZnCl,' zu salzaauren Imidothiolestern (I.) kondensieren. D urch Hydrolyse 
entetehen aus ihnen Thiolcster (II.), die sich zu Carbonsauren yerseifen laasen. 
Beim Behandeln m itAlkoholen entstehenaus den Im idothiolestern die entsprechenden 
Iinidoester (HI.), die durch sd. Sauren in die Carbosylester iibergefubrt werdeD.

H O j ^ ^ O H  H O r ^ O H  sd. w ., H O . ^ . O H  KaOH H O f ^ O H

Lv ^ J c(:N H .H C 1)-SR l ^ j J c O S R  L ^ C O O H

H 0 l O l 0 H  E'OH H O ^ O H  B(1. HC1 h o ^ o h
\ ^ J C (: NHS)R l^ J c(:N H )O R  l ^ C O O R

V e rs u c h e .  MethyUhiol-fi-resorcylimidhydrochlorid, CaH ł(1OjClNS (I., R =  
CHa), aus Resorcin -f- CH3SCN -f- ZnC), in A. -j- gasformige HCI; aus b. 15°/0ig- 
HCI weiBe Krystalle, F . 244—245° (korr., Zera.). — Sulfat, C18H ,t,08NJS!, aus 25°/o'S-
H ,S 04, danach aus A. weiBe Krystalle, F. 230—213,5° (korr.). — Athylthiol-ft- 
resorcylimidhydrochlorid, C9HlaOaNClS, aus 158/0ig. HCI crem efarben, F. 229,5 bis 
231,5° (korr., Zers.); Su lfa t, C18HJ40 8NaS8, aus A. oder Eg. weiBes Pulyer, F. 214 
bis 217° (korr.). — n-Butylthiolresorcylimidhydrochlorid, Cu HleOaNSCl, aus 95°/0ig- 
A. +  15°/0ig. HCI, F. 226—228° (korr., weiB). — Phenylthiol-p-resorcylimidhydro- 
chlorid, C,aHlaOsNClS, ans 2°/0ig. HCI, danach aus A. -f- A. weiBe Krystalle, 
F. 220-222° (korr., Zers.); Zinksalz, ClaH l0OaNClSZn, aus 95%ig. A. +  gleicbem 
Vol. konz. HCI hellgelbe Krystalle, F. 225-227° (korr., Zers.). — Methylthiol-2,4,6- 
triozybenzolimidhydrochlorid, C8H ,0O8NClS, aus Phloroglucin. Aus 2 Voll. h. A .+
3 Voll. 15°/0ig. HCI, F. 255—256° (korr., Zers.), weiB. — Methylthiol-fi-rtsorcylimid, 
C8H 90jN S (la.), aus L in W . -{- gesatt. NaHCOa-Lsg., aus h. CH,OH gelbe Nadeln, 
F . 197—199° (korr., Zers.). — Athylverb., C9Hn OaNS, aua A. gelbe Krystalle, F. 196 
bis 197° (korr., Zers ), darf mit A. nieht lange stehen, da Rk. eintritt. — n-ButyV 
■verb., C11H 15OaNS, aus CHaOH gelbe Nadeln, F. 173—174° (korr., Zers.). — Phenyl- 
verb., Ci3H u O,NS, aus A. -j- W. oder +  A. gelbe K rystalle, F . 156—158° (korr., 
Zers,). — M tthyHhiol-2,4,6-trioxybenzolmid, C8H90 3NS, awl. in allen Losungemm., 
tretnefarbenes Prod., F. 223—226° (korr.). — M onohydrat des fi-Beiorcinsduremethyl-
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thiolesters, CsH 80 ,S > H ,0 , aus I. -f* B̂ - seJlr verd. HC1, aus 50°/0ig. A. farblose 
Nadeln, F. 70—71° (korr.), auf 55° u. spater auf 70° erhitst, wird W. abgespalten: 
Verb. GaH aO ,S  (II., R =  CH3), aus Bzl. oder Chlf., F. 97—98° (korr.). — Bis-p- 
nitrobenzoylverb., C8,H u OsNsS, aus CH5COOC,H6 farbloso K rystalle, F. 214—216° 
(korr.). — ^Resorcinsaureathylthioleeter, C9H 10O3S, weiBe Krystalle, F. 6 0 —61°. — 
Bis-p-nitrobenzoylverb., C53H 160 9N,S, aus CH3COOCsH6 weiBe Krystalle, F. 190 bis 
191° (korr.). — n-Butylthiolestcr (II., R  =  C4H0), hellbraunes Ól, Bis-p-nitrobenzoyl- 
verb.t CJ6H ,0O9NaS, aus CflaCOOCsII6, F . 115—116° (korr.): 2,4,6-Trioxymethylthiol- 
benzoesaureester, C8H80 4S, aus 10°/0ig. A., F. 190° (korr.), weiB. — Methyl-ft-resorcyl- 
imid, C9H 90„N (III., R = -C H ,) ,  aus la .  +  sd. CHsOH, weiBe N adeln, F . 21C° 
(korr.); salzsaures Salz, C8H10Ó8NC1, aus 15°/0ig. HC1 wahrscheinlieh ein H ydrat 
mit F . 166—168°, im Vakuum wasserfrei werdend mit F . 224—226° (korr.). — A thyl- 
vtrb., C„Hu 0 8N , aus A ., F . 214° (korr.). — fi-Resor cylsduremtthylester aus I II . -f- 
sd. verd. HC1, aus Bzl. oder 50°/0ig. A ., F . 116—117° (korr.), entsteht auch aus 
L sd. W . — Athylester, C0H 10O4, aus W ., F . 69—70°, K p .18_ ,6 170—176°. — 
ff-Resorcylsaure aus II . -f- h. lO°/0ig. K O H , aua W ., F. 215—217° (Zers.). (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 45. 1744—52. 1923. U rbana [Iii], Uniy.) H a b ebla n d .

H a r ry  O skar M eyer, Eine neue Syntkese der Nitranilsaure. Die Darst. der 
Nitranilsaure, CaH ,0 8Nj, gelingt nach folgendem Verf.: 2 g Benzochinon eingetragen 
in 15—20 ccm rauchende HNO, (D. 1,459) u. einige Tage bei —5 bis —10° stehen 
lassen. D er gelbe, breiige Nd. wird dann bei —5 bis —10° in 150 ccm A. ein- 
flieBen gelassen; Ausbeute 72—78°/0 der Theorie; wasserfrei verpufft die Saure bei 
hoherer Tem p., beim Erhitzen im zugeschmolzenen Capillarrohr Explosion; die 
trockene Saure yerbrennt lebhaft beim Beriihren mit einem h. G lasstab; aus wenig 
W. -f- gleichem Vol. konz. H N 08 citronengelbe N adeln, F . 86— 87°. K  - Salz, 
CjOjNjKj, e iiatiert in 2 Modifikationen (krystallograph. Messungen, von F . H eide , 
vgl. Original); Rubidiumsalz, C6H8N ,R b,, gelbe Nadeln. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
57. 326—28. Jena, Uniy.) H a b ebla n d .

F rś d . S w arts , tfber die Icatalytische Hydrierung der organischen Fluorderitałe.
2. Mitteilung. Hydrierung des Metatrifluorhreiols. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 32. 
367— 76. 1923. — C. 1924. I. 418.) Sp ie g e l .

E ric h  K rause, Uber intensiv gefarbtes Triphtnylborylnatrium, ein merkwUrdiges 
Analogon tu m  Triphenylmethylnatrium. (Vorlaufige Mitteilung.) PreBt man zu 
einer gesatt. abaol. ath. Lsg. von B(CSH5)3 (ygl. K ra u se  u. N it s c h e , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 55. 1261; C. 1922. III . 140), in der sich noch ungel. Krystalle yon 
B(CiHs)3 befinden, unter Nj-Atmoaphare Na-Draht u. schmilzt das GefaB zu, so wird 
Na nach kurzer Zeit goldgelb, ebenso auch die FI., die nach kurzem Schiitteln rot- 
gelb u. schlieBlich dunkelrubinrot wird. Aus dem am Boden befindlichen B(CjHs)j 
werden dabei weitere Anteile gel., u. aus der gesatt. FI. scheiden sich orangegelbe, 
okr. Prismen aus. Diesea „Natriwnboryl“ ist sehr luftempfindlich: geringate Spuren 
bewirken Entfarbung. Die genaue Zua. der Verb. iat noch nicht featstellbar ge- 
wesen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 216—17. Berlin, Techn. Hochsch.) H a b e k l a n d .

C. W . P o rte r ,  H . C. R a m sp e rg e r  und C aro lyn  S te e l,  D ie E inwirkung ultra- 
tióletttn LićhtB a u f Diketone. Benzil u. Diacetyl wurden unter yerschiedenen Be- 
dingungen der Einw. ultrayioletter Strahlen einer Quarzquecksilberlampe ausgesetzt. 
-Beneil in  luftfreiem Bzl. in N,-Atmosphare mit Zugabe von Hg-Salzen wurde bei 
7-std, Einw. n icht yerandert. — Dampfformiges Benzil wurde bei 200° durch ultra- 
violettes Licht zera. in GO u. G^H^GOG^H^. In  verd. alkoh. LBg. bei Abwesenheit 
Ton Luft wird Benzil teilweise hydrolysiert zu Benzoesaure u. Benzaldehyd , ein 
Teil wird durch A. zu Beneoin reduziert. In  wss.-alkoh. Lag. bei Ggw. yon Luft 
®tsteht Benzoesaure u. Salicylsaure, letztere ist durch Ozydation von CeHsCOOH 
totatanden. Aus w ss.-alkoh. Benzillsgg. in Ns -Atmosphare entstanden Benzoin ,
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OtH 6COOH, sowie durch ZerB. des LosungBm. kleine Mengen H ,. Salicylsaure u. 
CH8COOH (aua dem Losungsm.) bildeten sich nicht. Aua 50%ig. alkoh. Benzil- 
saurelag. entstand bei Ggw. von Luft Beneophenon, bei Abwesenheit von Luft wird 
dieses schnell zu Benzpinakon reduziert. — Aus wsb. Lsg. von Diacetyl wurden 
durch ultrayiolettea L icht erhalten CH3C OOH  u. CH3CRO. Dampfformiges D i
acetyl zerfiel bei 100° in 2 Vol. CO u. 1 Yol. Gt H a. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 
1827—30. 1923. Berkeley [Cal.], Univ.) H a b eela n d .

E u k lid  S ak e lla r io s  und Th. K y rim is , Z ur Kenntnis der RcaMion der Organo- 
magnesiumverbindungcn m it Kupfer-(2)-chlorid. Durch Einw. aquimolekularer Mengen 
C6H 5MgBr in A. auf in A. auspendiertea CuCl, unter guter KuhluDg entstand nicht, 
wie erw artetj K upferdiphenyl, sondern unter Aufaieden verwandelte CuCl, sich in 
eine klebrige, dunkelgefarbte M., der A. wurde yoriibergehend griin u. dunkel- 
braun, nach 1-std. Erwarmen auf dem W asserbad wurden 90°/0 Diphenyl neben ge- 
ringen Mengen Benzol erhalten. Die Bk. ist demnach nach folgender Gleichung 
yerlaufen: 2EM gX -j- 2 CuCl, => B • E  -(- 2CIMgX +  2CuCl. Aus den ent- 
sprechenden MgBr-Verbb. wurden analog erhalten: D i-p-tolyl, D inaphthyl u. Di- 
benzyl. — cc, § - D iphenyl-a, y-butadien  durch ZuflieBenlaaaen einer ath. Lsg. yon 
®-Bromatyrol-Mg zu einer Suspenaion yon CuCI, in A., aus Bzl. F . 147°, Ausbeute 
40—45% ; Hydrodicamphen, 1,4 g Mg +  0,2 g  C,H6Br in 1 g A. yeraetzt m it 10 g 
Pinenhydrochlorid in 8 g A .; nach beendeter Ek. (zum Schlufi WaBserbad) mit 
25 ccm A. yerd. u. filtrierte Lsg. in  Suspenaion von 8 g CuCl, einflieBen lassen; 
aua B z l .+ E g .  F . 86° .— Decan, (CH8),«CH«(CH,)4*CH(CH,)„ aua Isoamyl-MgBr +  
CuC),; Kp. 159—160°. Ausbeute 60%• (Ber. Dtach. Chem. Gea. 57. 322—26. Neu- 
Phaleron, Farbw erke yorm. S. A. Oek o n o m id es  & Co.) H a b eela n d .

E o g e r  A dam s und I . L ev in e , Vereinfachwng der Gattermannsćhen Synthett 
voń Oxyaldthyden. Vff. yerwenden bei der Gattermannsćhen Syntheae von Oxy- 
aldehyden an Stelle yon H C ft Zinkcyanid. Sie erhielten aua Besorcin, a- u- 
fi-Napkthol, Orcin u. Pyrogallol gute AuBbeuten an Besorcylaldehyd, F . 135—136°, 
a • (F. 178°) u. (3-Naphtholdldehyd (F. 80—81°), Orcinaldehyd, F . 178—180°, u. Pyro- 
gallolaldehyd, F . 158°.

E x p e r im e n te l le a .  Zur Darat. dea Zinkcyanida lost man 1 Teil (-j-5%t)faer- 
schuB) techn. NaCN in %  Tin. W ., fugt bo lange eine MgCl,-Lsg. hinzu, ais noch 
ein Nd. erfolgt, filtriert u. yerBetzt daa F iltrat mit 1 Mol. ZnCI, in konz. 50°/Qig. 
A. Es ist wesentlicb, daB yom ZnCJ, ein geringer OberechuB yorhanden ist. Das 
Cyanid wird mit A. u. A. ausgewaachen u. im Luftbad bei 50° getrocknet. Das 
Prod., mit AgNOa-Lsg. titriert, ergab einen Eeinheitagrad yon 90°/,. — Zur Darat. 
des Oiyaldehyda gibt man zu der Lag. yon 20 g Phenoł in 150—200 ccm trockenem 
A. 1,5 Mol. Zn(CN), u. le itet unter Buhren trockenea HC1 ein. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45. 2373-77 . 1923. Urbana [111.].) SONN.

A. S ie g litz , Uber eine Synthese der Fluorenon-l-carboniaure. (S tuditn  in d» 
Fluorenreihe. VIII.) (VII. vgl. Sie g l it z  u . J a sso y , Ber. Dtach. Chem. Ges. 55. 
2032; C. 1922. III . 776.) Durch Verkochen dea Diazoniumsulfats der 2 '-Amino- 
benzophenon-2-carbonsaure entsteht neben 2'-Oxybenzophenoncarbonsaure auch Fluore- 
non-l-carbonsaure. — Gemiach yon 20 g Aminobenzophenoncarbonaaure, 70 ccm W.,
3,2 g NaOH u. 6,2 g NaNO, bei 0° zuflieBen lassen zu 50 ccm 20%ig. H,SO«, nach
3-Btd. Stehen (10—15°) in  gleiche Menge H ,S 0 4 (80°) einrubren, alkal. machen, 
F iltra t (Eiicketand beateht aua Anthrachinon u. Fluorenon), yoraichtig ansauern , 
wobei zuerst Fluorenon-l-carbonsawe auafallt, rotlichgelbe N adeln, F. 192 193 • 
D anach bei weiterem Ansauern 2'- Oxybensophenon-2-carbonsaure, C^H^O*, aus 
CH,OH weiBe Nadeln, F. 170—171°, 1. inN aO H  mit intensiy gelber, i n k o n z .  HjSO* 
mit tiefroter Farbę. — 2,-Methoxybensophenon-2-carbonsaure, CI6H i,0 4, aus Toluo 
Krystalle, F . 144—145°, 1. in NaOH mit Bchwach gelber, in H,SO* mit roter Farbę.
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— l-Oxyanthrachinon  aua der 2/-Oxysauie +  10-facher MeDge konz. H ,S 04 (140°), 
nach Sublimation F. 191°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 316—17. Miinchen, Akad. d. 
Wiaaenseh.) H a b e r l a n d .

C h ris to p h er K e lk  In g o ld , Die additive Bildung von viergliedrigen Bingen. 
Teil III. Die Nomenklatur von merglicdrigen heterocyclischen Bingen und die 
Bildung und Eigenschaften einiger Derivate des Methylen-l,2,4-oxadiimins. (II. ygl. 
Ingold u. P ig g o t t ,  S. 1039.) Zur Nomenklatur von heterocycl. Vierringen macht 
Vf. folgende Vorschlage: 1. Es seien im Eing bezeichnet: —CH,— ala metbylen; 
—O— ala oxa; —S— ais th ia; —N H — ala im in; —CH— ala m ethin; —N— ala 
azin; 2. die Zahlung beginnt beim S-Atom, dann folgen O-, dann N- u. zuletzt die 
C-Atome, z. B. I. iat Dimethylen-l,3-diimin (in Mitt. I. u. II. ais Dimethindiazidin 
bezeichnet), II. iat Methin-l,2,4-thiaiminaziii.

Vf. zeigt, daB im Falle einea Zusammengebens eines Azomethina u. einer 
Nitrosoyerb. — beide in  bezug auf ihre wichtigate Gruppe aus Klaaaen ausgewahlt, 
die eine atarke Tendenz zur B. von yiergliedrigen Eingeu (alpo zur Dimerisation) 
zeigen — ein auBergewobnlich stabiler heterocycl. Vierring entateht. E r nimmt 
dazu Azomethine deB Typus CH, :N >C ,H r u. Nitroaoverbb. des Typus 0 :N * A r , 
die ohna weiteres zu Methylen-l,2,4-oxadiiminen (III.) zusammengehen, dereń Konst. 
aua den Prodd. der therm. Spaltung, die in einem besonderen App. bei 170° vor- 
genommen wurde, erweisbar ist. H ierbei entstehen ais Hauptprodd. Carbodiimidc, 
ArN : C : N A /, die leicht in Harnstoffe ArNHCONHAr' ubergehen. In  einer der
4 oder mehr Nebenrkk. - bilden sich je  2 primare Aminę, A rN H ,, u. 2 Isonitrile, 
C : NAr. DaB Konst. IV. ausgeschloeaen iat, erhellt inBbesondere noch daraus, daB 
die Methylenoiadiimine sowohl aus ArN : O u. A r'-N  : CH,, ais aus Ar'N  : O u. 
ArN : CH, entatehen. — Im AnschluB hieran polemisiert Yf. gegen die „Schliissel- 
atom“-Formulierungen von L a pw o b t h  (Journ. Chem. Soc. London 121. 416; C. 1923.
I. 398), die den in dieser A rbeit enthaltenen Tatsachen yollatSndig entgegengesetzte 
Yoraussagen liefem.
j (4) C—N (1) (4) N —S (1) (4) Ar* N —0(1) ArN—O
' (3) N - Ó  (2) ' (3) H C -N H  (2) ’ ' (3) H , Ó— ŃAr' (2) ’ A r'N — 6 h ,

V e rs u c h e . Methylen-p-chloranilin, C H ,: N • C6H 4C1. Aua 40°/o'g- C H ,0 u. 
alkoh. p-Chloranilin. Nadeln aua PAe., F . 142°. — Methylen-p-bromanilin, C7H 8NBr, 
Nadeln, F . 169°. Beide 11. in  k. A. u. Chlf., wl. in  k. Bzl. u. PAe. — p-Chlor- 
nitrosobenzol, aus p-Chloranilin mit (NH,),C,Os. Aus A., F . 90°. — p-Bromnitroso- 
btnzol, F. 94°. — 2-Phenyl-4-p-tolylmethylen-l>2,4-oxadiimin, Cu H 14ON,, aus 5 g 
Methylen-p-toluidin u. 10 g Nitrosobenzol in moglichat wenig Chlf. bei gewohn- 
licher Temp. nach 40 Stdn. Auebeute an reiner Substanz 6 g. Nadeln aua Bzl., 
F. 150°. (Bei dieaer u. den folgenden K onden8ationen wird am besten ein Uber- 
schuB der Nitrosoyerb. yerw endet u . die Zeit des Stehenlasaens genau ausprobiert, 
ia sonat aus der Nitrosoyerb. bei zu langer Dauer Azoxybenzole entstehen.) Zera. 
& der Hitze lieferte Phenyl-p-tolylcarbodiimid, CUH „N „ gelbliches glasiges Destillat, 
Kp.w 170° (Hydrolyse ergab Pkenyl-p-tolylharnstoff, B lattchen aus Eg., F. 218°), 
Anilin, p-Toluidin, Phenyl- u. p-Tolylcarbylamin, Nitrosobenzol u. p-Nitrosotoluól.
— 2-Phtnyl-4 p-ćhlorphenylmtthylen-l,2t4-oxadiimin, ClsHu ON,Cl. Aus Methylen- 
P-chloranilin u. C8H6NO in Chlf. (70 Stdn.). Nadeln aus Bzl., F. 162°. Therm. 
Zera. fahrte zu Phenyl-p-chlorphenylcarbodiimid, CltH 9N ,C l, sehr yiscose F l., Kp.u  
175# (durch Hydrolyse bez w. aus den Komponenten w urde p-Chlordiphenylharnstoff, 
F. 238—242°, erhalten), p-Chlorphenylcarbylamin, CjH^NCl, wurde aucb, da neu, aua 
P-Chloranilin, KOH u. Chlf. hergestellt, an der Luft sich braunende Nadeln aus 
A., F. 71°, Phenylcarbylam in, A nilin , p-Chloranilin neben nicht iaolierten Nitroso- 
Verbb.

77*



1188 D . Ob g a n isch e  Ch em ik 1924. I.

2-Phenyl-4-p-bromphenylmethylen-l,2,4-oxadiimin, CltHu ON,Br. Aus Methylen- 
p-bromanilin u. C6H6NO (54 S tdn). Nadeln aus sd. Bzl., F. 171°. Therm. Zers. 
ergab Phenyl-p-bromphenylcarbodiimid, C13H8NsBr, Kp.n  185° (daraus p-Bromdi- 
phenylharnstoff, C13H u ON,Br), p-Bromphenylcarbylamin, C ,H4NBr, Darst. auch aua 
p-Bromanilin, F . 99°, Phenylcarbylam in, p-Bromanilin, Anilin, Nitrosobenzol u. 
p-Bromnitrosobenzol. — 4-p-CMorphenyl-2-p'-tohylmethylen-l,2,4-oxadiimin, C14H ,3* 
ON,Cl. Aus CH, :N C ,H 7 u. p-ClCaH,NO. Seidene Nadeln aus Bzl , F . 163°. 
Therm. Zera. ergab p-Tolyl-p’ -ćhlorphenylcarbodiimid, Kp.10 175° (daraus wie auch 
aus den Komponenten p-Chlorphenyl-p'-tolylharnstoff, C14H13ON,C], Nadeln aus Eg., 
F . 297—299° unter Zers.), p-Chlor* u. p-Tolylearbylamin, p-Toluidin u. p-Chlor- 
anilin neben Nitroaoverbb. — 4-p-B rom phenyl- 2 -p'-tolylmethylen-1,2,4- oxadiimin, 
C14H18ON,Br. Aus CH, :N -C 7H7 u. p-BrC6H4NO. Nadeln aus Bzl., F. 158°. Therm. 
Zers. fuhrte zu p-Bromphenyl p'-tolylcarbodiimid, Kp,10 188° (daraus u. aua den 
Komponenten p-Bromphenyl-p'-tolylharmtoff, C14H i3ON,Br, Nadeln aus Eg., F . 316 
bis 318° unter Zers.), p-Tolyl- u. p-Bromphenylcarbylamin, p-Toluidin u. p-Brom
anilin neben Nitrosoyerbb. — 2,4-Di-p-chlorphcnyhnethylen-l,2Ą-oxadiiinin, C18H10- 
O N ,Cl„ aus CH, :N -C 8H4C1 u. C1C6H4N 0. Nadeln aus Bzl., F . 171°. Therm. 
Zers. ergab p,p'-Dichlordiphenylcarbodiimid, Cl3H8N ,C l„ K p 10190° (daraus p.p'-Bi- 
chlordiphenylharnstoff, Cl8H 10ON,Cl,), p-Chloranilin, p-Chlornitrosobenzol u. p-Chlor- 
phenylcarbylamin. — 2,4-Bi-p-bromphenylmethylen-l,2,4-oxadiimin, C18H J0ON,Brj, 
aus CH, : NC0H4Br u. BrC6H4NO. Nadeln aus Bzl., F . 175°. Therm. Zers. fiihrte 
zu p$'-Bibromdiphenylcarbodiimid, Kp.10 202° (woraus der p,p'-Dibromdiphenylharn- 
stoff, C13H10ON,Br,), p-Bromanilin, p-Bromnitrosobenzol u. p-Bromphenylcarbylamin, 
C7H4NBr, aus A., F . 99°.— 2-p-Chlorphenyl-4-p'-bromphenylmethylen-l,2,4-oxadiimin, 
C18H10ON,ClBr, Nadeln aus Bzl., F . 171°, wurde sowohl aus CH, :N C 8H4Cl(p) +  
BrC3H4NO(p), ais auch aua CH, : NC6H4Br (p) -f- ClC0H4NO(p) dargestellt, woraus 
die Gleichwertigkeit der 2- u. 4-Stellung in den M ethylen-l,2,4oxadiim inen heryor- 
geht. Therm. Zers. lieferte p-Chlor-p'-bromdipJienylcarbodiimid, Kp.u  198—200°, 
woraus d e rp-Chlor-p-bromdipJtenylharnstoff, CiSH10ON,ClBr, Nadeln aus Eg., F. bei 
ca. 300* (Zers.). (Journ. Chem. Soc. London 125. 87—102. South Kensington, Imp* 
Coli. of Sc. and Techn.) B e h b l e .

L in d le y  E . M ills  und E o g e r  A dam s, Mercurierte l-M ethyl-l,2-dihydrobenzo- 
furane. Nach der fruher (vgl. A d a m , R o m a n  u. Sp e b b y , Journ . Americ. Chem. Soc. 
44 .1781; C. 1 9 2 3 .1. 79) angegebenen Methode w urden weitere mercurierte l-Methyl-
1,2-dihydrobensofurune dargestellt, in  ihrem Verh. gegen Reagenzien gepriiffc u. mit 
Alkyl-Hg-Yerbb. verglichen. Es wurde festgestellt, daB die neuen Yerbb. in einigen 
ihrer Rkk. den Alkylmercurihalogenen gleichen, in  anderen Shnlich reagieren wie 
die aus Olefinen u. Mercurisalzen gebildeten Verbb. Bei einigen Rkk. z. B. mit 
KSCN, KCN, Na,S,Os u. Na,SnOa stehen sie zwischen beiden Typen. Alle Rkk 
deuten darauf hin, daB diese Verbb. Additionsyerbb. darstellen. — l-Acetoxy- oder 
l-Halogeninercurimethyl-l,2-dihydrobenzofurane geben m it K Br oder K J die ent- 
sprechenden Br- oder J-M ercuriverbb., ebenso entsprechende D eriw . mit KCN u- 
u. KSCN; Bisąuecksilberyerbb. entstehen hierm it nicht. Mit alkoh. KOH oder 
NaOH werden Oiymercuriyerbb. gebildet, die mit Sauren Salze bilden; mit Na,SnOs 
geben die Halogenmercurimethyldihydrobenzofurane quantitativ das entsprechende 
Allylphenol u. metali. Hg, mit Sulfiden Allylphenole u. H gS ; m it N a,S ,03 entsteht 
die l-N a ,S ,0 8-Verb., die ihrer Unbestandigkeit wegen leicht in HgS u. A llylpbeno 
serfallt; mit Na-Amalgam bilden sich Bismereuriyerbb.; die Halogenyerbb. reagieren 
nicht mit CHSJ  oder CH3COCl.

V e r s u c h e .  D ie nachstehend aufgefuhrten Verbb. sind fast alle weifie Krystalit 
aus A. umkrystallisierbar. — D e r i w .  d e s  1 , 2 - D ih y d r o b e n z o f u r a n s :  1-A 
oxymercurimethyl-6-methyl, F. 113°. — l-Chlormercurimethyl-6-methylderiv., F. 91.
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l-Acetoxym ercurim ethyl-5-m ethyl, olig. Entsprechende l-Chlorverb., F . 127,5°. —
l-Acetoxymercwimcth,yl-4-methyl, olig; l-Cblorverb., F . 99,5°. — l-Acetoxymercuri- 
methyl-4-bromverb., olig; 1 Chlorverb., F. 108°. — l-Chlormercurimethyl-6-carbon8aure, 
F. 200° (Zers.). — l-Chlormercurimethyl-6-carlomethoxyverb, F . 107° (Zera.). — 1-Chlor- 
mtrcwrimethyl-4-carbonsdure, F. 212—213° (Zera.), — l-Chlormercurimethyh4-carboxy- 
vinylverb., F . 300° (Zera.). — l-Jodmercurimełhyl-6-methylverb., F . 88°; 5-Methyherb.,
F. 131,5°; 4-M,ethylverb., F . 94°. — l-Brommercurimethyl-4-bromverb., F . 93°; 1-Jod- 
verb., F. 101°. — Nachgenannte O x y m e r c u r iv e rb b .  wurden aus 95°/0ig. A. um- 
krystallisiert; aie sind hierin 11., ebenso in  den meisten organ. Losungsmm.; wl. in 
W., hierin gegen Lackmus schwach alkal. reagierend; meiatens feste, weiBe Verbb.
l-Oxymercurimethylverb., F . 152°. — 1-Oxymercurimcthyl-G-methylverb., olig; 4-Methyl- 
verb., F . 149°. — 1 - Tartratdimercurimethylverb., F . 192° (Zera.). — 1- Oxalatverb.,
F. 175°. — l-p-Nitrobenzoatmercurimethyl, gelb, F . 148°. — lp-Nitrobenzoatinercuri- 
mthyl-6-methyl, gelb, F . 162,5°; 4-M ethyl, gelb, F . 136,5°. — 1-Thiocyanatmercwri- 
methyl, weiB, F . 112,5®; 1-Cyan, F . 162°. — l-Thiocyanatm ercurim ethyb4-methyl,
F. 102,5°; 1-Cyanverb., F . 148°. — l-Natriumthio8ulfatmercurimethyl-l,2-dihydrobcnzo- 
iuran, CBH^Hg04S2N a, aus h. W . weiBe K rystallschuppen, 11. in h. W ., leieht zer- 
Betzlich, wird bei 120° dunkel; bei gewohnlieher Temp. nach  12-std. Stehen voll- 
standig zera. unter B. von rotem HgS. — l-Natriu,mthio8ulfatmercurimethyl-4-methyl-
1,2-dihydrobenzofuran, C^HnO^HgSjNa, Eigenachaften wie vorige Yerb. — 1,1-Mer- 
curidimethylenbis-4 methyl-l,2-dihydrobenzofwan, C90H,jOgHg, aua A. weiBe Krystalle,
F. 89,5°. — 4-Allyloxymethylcinnamat, C j,H 140 „  aua dem Methylester der p-Cumar- 
saure -f- Allylbromid -f- K,COt in  Aceton; aua 80°/0ig. A. weiBe Tafeln, F . 65,5°.
— 3-Allyl-4-oxyviethylcinnamat, aua yorigem bei 230—245°, braune M. — 3-Allyl-
4-oxyzimtsaure, C ^H ^O ,, aus 80°/oig. A. weiBe K rystalle, F . 169°. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45. 1842—54. 1923. U rbana [111.], Uniy.) H a b e b la n d .

K. v. A nw ers  und G. W e g en e r, t)ber die Valenzbeansprućhung von Alkylen. 
Im AnschluB an die Veras. iiber die Alkylierung dea Indazols (v. A tjw ees u. 
Schaich, Ber. Dtach. Chem. Ges. 54. 1738; C. 1921. III . 1240) haben Vff. die 
Alkylierung einiger andersartiger Verbb. unteraucht, um zu priifen, ob hierbei 5hn- 
liche Yerschiedenheiten in der W rkg. der einzelnen Halogenalkyle auftreten. Bei 
der Umsetzung von Benzam id- Ag u. Halogenalkylen konnten, abgeaehen yon 
Btorenden Nebenrkk. steta nur O-Ather, nicht, wie erhofft, Gleichgewichte mit den 
N-Athern nachgewieaen werden. Aueh die Alkylierung yon symm. Formylphenyl- 
tydrazin, C,H6-NH -N H-CH O , ergab keine nachweisbare Verachiedenheit der yer- 
ichiedenen Alkyle, sondern das Na-Salz lieferte in A. Alkylierung benachbart dem 
For myl wahrend in A. das Alkyl benachbart dem Phenyl (a) eintrat, bei 
langerem Erhitzen unter Druck aber beide Isomeren nachweiabar waren. U ber 
die Versa. zur A lkylierung yon fi-Oxy-ct-cumariteaureesiern soli erst spater berichtet 
werden. Ea wurde dann gepriift, ob die friiher beobachtete Lockerung des Bing- 
gefuges im Cumaranon (I.) durch E in tritt yon Substituenten in  2-StelluDg yon der 
Natur dea eingetretenen Badikala abhangt. U ntersucht wurde die Aufsprengung 
des Furauringes durch Semicarbazid, die zu Disemicarbazonen (II.) fubrt. Die

ÓO C tN -N H -C O -N H ,
r j y N j - s

N -N H -C O -N H ,
OH

v«sb. lassen erkennen, daB zwischen der Geachwindigkeit der Bingaprengung u. 
der Valenzbeanapruchung der Badikale ein geBetzmaBiger Zuaammenhang bestebt. 
DaB Ergebnia entspricht im wesentlichen der B^gel yon M eebw ein , daB die
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Valenzbeanspruehung der n. aliphat. Alkyle mit zunehmender Lange der K ette ab
nimmt, jedoeh period, weehselnd derart, daB die Sadikale mit ungerader C-Anzahl 
mehr Affinitat beanspruchen ais die yorangehenden mit gerader C-Anzahl. C6H6*CHj- 
w irkt ungefahr ebenso wie, CH8-CH8-. Aueh yom Allyl scheint nur wenig Yalenz 
beansprucht zu werden. Phenyl lockert entsprechend seiner starken Valenz- 
beanspruchung das Ringgefuge betrachtlich. Da aber bisher kein Cumaranon ohne
2-Substituenten durch Semiearbazid aufgesprengt werden konnte, so folgt daraus, 
daB ein H-Atom weniger Valenz beansprueht ais ein Alkyl. W iderspreehend er- 
scheint das Verh. der 2 t2-Dialkylcwnai‘anone. Diese iibertreffen sogar die Stamm- 
substanzen an Bestandigkeit wahrend man eine weitere Ringschwachung durch 
E in tritt des zweiten Substituenten erwarten sollte. Dies w ird man auf „steriache 
Hinderung“ zuriickfuhren mussen. Allerdings w ird in den 2-0 xy -  oder 2-Alkoxy-
2-alkylcumaranonen im Gegensatz zu den Dialkylcumaranonen der Ring besondera 
leicht geoffnet, yielleicht weil hier das Semiearbazid direkt auf die OH- oder OR- 
Gruppe einwirken kann. Aueh die schwere Sprengbarkeit des 2  - Isopropyl- 
wm aranons w ird man eher auf Raumerfullung ais auf geringe Affinitats- 
beanspruchung zuruckfiihren.. Vff. erklaren im AnschluB daran, warum im Gegen
satz zu den Cumaranonen bei den Benzosazalen die Aufsprengung mit zunehmender 
Valenzbeanspruehung der Radikale mehr u. mehr erschwert wird.

V e r s u c h e .  O-Methylćithtr des Benzamids. P ikrat. Gelber Nd. in 1 .,  F. 163 
bis 164°. — • O-Propylather, C10H18ON. Farbloses Ol. Kp.is 113—116°. Gibt in 
absol. ath. Lsg. mit Pikrinsaure Ammoniumpikrat. — fi-Formyl-u-allyl-aphenyl- 
hydrazin, C10HlsONj. Kp.łs 183°. Prism en aus A., F . 57—58°, 11. in  den meiaten 
organ. Losungsmm. aufier Lg. — ft-Formyl-a-benzyl-cc-phenylhydrazin, Cu Hu ON,. 
Rhomb. Prismen aus A., F . 108-109°, U. in A., Eg., B z l, wl. in  A. u. Chlf. Gibt 
mit HC1 das CJhlorhydrat dei a. Benzylphenylhydrazins. F . 176—177°. — Benzal- 
beneylphenylhydrazin. F . 108—109°.

a-Brom-n-valerylbromid, C6H 8OBrs. Kp. 190°. — a-Brom-n-capronylbromid, 
C6H i0OBrs. Kp. 201—210° (Zers ). Kp.w_ w 85—90°. — a-Bromdnanthylbromid,
C,HMOBr,. Kp.0 101—102°. — a-Brompalmitylbromid. Fest, nicht unzers. destillier- 
bar. — o-u-Brom-n-valeryl-p-kresol, ClsHu OsBr. Aus a-Bromsaurebromid, p-Kresol- 
m ethylather u. AlCla in  CSs. Hellgelbe Tafeln auB A., F . 51—52°, 11. in den 
iiblichen organ. Losungsmm. — o-a-Brom-n-capronylp-kresol, ClaH i,Ó ,Br. Gelbe 
Nadeln. aus yerd. CHsOH. F. 30,5—31,5°, 11. — o-tt Bromtinanthyl p-kresol, Cu HlsO,Br. 
Gelbe Nadelbiischel aus CH8OH. F . 49—50°, 11. — o-a-Brompalmityl-p-kresol, 
CS8H 8I0 ,B r. Gelbe K rystalle aus A., F . 46—47°, zwl. in  k. A., Eg. u. Chlf. —
5-Methyl-2-n'propylcumaranon, ClsH u O, (vgl. I.). Aus «-Bromvaleryl-p-kresol u. 
Na-Acetat in  sd. A. Hellgelbes Ol. Kp.u  133—134°. D .30, 1,064, n s°He =  1,5445. 
E  2  fur a  <=* + 1 ,4 3 , fiir y — a  =* -j-95°/0. — 5 - Methyl-2-n-butylcumaranon, 
C[,HieO,. Gelbliches Ol. Kp.17 166—168°. — 5-M ethyl-2-n-pentylcumaranon, 
Cu H 18Os. Gelbes Ol, Kp 18 175°. — 5-Mtthyl-2-tetrdkaidccylcumaranon, CJ5Ht,0». 
K rystalle aus A., F . 68—69°, wl. in k. A. u. Eg., 11. in A., Bzl., Chlf. Gibt mit 
p - N itrophenylhydrazinehlorhydrat in sd. A. raseh das p , p - JDiniłroosazon des 
p  ■ Kresyltetrakaidecyldiketons, (CH,)(OH)C8H , • C (N • NH • CjH* • NO,) • C (N- NH • C,H4 • 
NOjI-ChHjb. Rote K rystalle aus A., Zers. 164—165° (yorher Erweiebung). Scheint
1—2H sO zu enthalten. LI. in A., h. A., Chlf., wl. in  Bzl. — 5 -Methyl-2-benzyl- 
cumaranon , Ci8Hu Oi. Aus 5-Methyl-3 oxycumarilsaureester, Benzylchlorid u. Na 
in sd. A. Kp.la_ u  200—210°. Nadelbiischel aus A. Prism en aus Lg., F. 50—51°,
11. — p  ,p-Dinitroosazon des p-Kresylbenzyldiketons. Zers. 223° bei schnellem Er- 
hitzen. — Benzylather der 5-Methyl-3-oxycumarilsaure, Cl7Hu 0 4. Nadeln aus A.,
F . 146—147°, 11. in A., A., Eg., Bzl., wl. in  Lg. — 5-Methyl-2 ,2 dibenzylcumaranm, 
CS3H j0O,. SpieBe aus Eg. -f- W. oder aus A. Rhomboeder aus L g , F. 122—123’.
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— Ditemicarbazon des p-Kresyl-n-propyldiketons, Cu Hs!0<Ne. Zers. 212—213° bei 
sehnellem Erhitzen. — Disemicarbazon des p-Kresyl-n-butyldiketons, Cl8H sł0 4N8. 
Zers. ca. 213—214°. — Disemicarbazon des p-Kresyl-n-pentyldiketons, C16HleOłN6.
F . u. Zers. ca. 208—216°. — Disemicarbazon des p-Kresylbemyldiketons, C18Hs,OłNł . 
P. 222° bei maBig acbnellem Erhitzen. Alle 4 Diaemicarbazone sind Monobydrate. 
(Journ. f. prakt. Ch. 108. 226—52. 1923. Marburg, Uniy.) P o sn e b .

A. W a h l und W . H an sen , Umwandlung und Konstitution des Disulfisatyds. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 176. 1070; C. 1923. I II . 143.) Fiir die Verb. 
wird die Laurentsche Formel ChjHjjOjNjSj beatatigt. D ie Umwandlung in Ind in  
erfolgt je  nach der Konz. deB Alkalis in  yerschiedener W eise u. reigte sich ab- 
hangig yon Ggw. von Luft, da sie in  Leuchtgaaatmoaphare nicht erfolgt. Sehr gut 
geht sie yor sich bei Behandlung wsa.-alkoh. Lag. des Disulfisatyds mit wss. Lsg. 
von NajCO,, besonders bei Erwarmen. Man erhalt aber nie mehr ais ca. 40% Indin, 
u. es zeigte sich, daB die entstandene Lsg. bei Ansauern H sS entbindet u. Isatin  
enthalt. Die Umsetzung erfolgt also nach:

2C 18H120 ,N sSj +  2 H sO =■ 4H aS +  CI9H 10OsNa +  2C„HsOsN.
C(SH)--------- (SH)C Mit konz. Alkali bei Mangel an L uft wird

q  g  / \ c o  c O ^ ^ C  H  wahrscheinlich daa Indin durch den naseieren- 
6 ‘\ /  \ /  8 ‘ den S zu Leukoisoindigo reduziert. Dieser ent-

ateht aua dem DiBulfisatyd durch Eed. mit Zn 
in Essigsaure. Daa DiaulfiBatyd w ird danach ala ein Thiopinakon yon nebenateh. 
Konat. betrachtet. (C. r. d. l’Acad. des scieneea 178. 214—16.) Sp ie g e l .

H ans F isc h e r, Berichtigung zu  der Abhandlung Fischer und Pistor: Triindolyl- 
methane, sowie Aldehyde, Ketone, Eetonsaureester und Ketonsaurenitrile substituierter 
Indole. Yf. weist darauf hin, daB der yon F isc h ek  u. P ist o k  (S. 183) beschriebene
2-Methylindol-3-dldehyd bereits ahnlich friiher yon B a k g eb  u. E w in s  (Biochemical 
Journ. 11. 58; C. 1917. II. 226) synthetisiert worden ist. (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 
57. 356.) H a b e b l a n d .

W a lte r  C. H o lm es, D ie Spektroskopie der sulfurierten Indigotine. (Vgl. Ind. 
and Engin. Chem. 15. 833; C. 1923. IY. 824.) Die K-Salze yon Indigomono-, di-, 
tri- u. tetrasulfosaure wurden in 80°/0ig. A. u. W . spektroskop, untersucht u. dabei 
gełunden, daB m it zunehmender Sulfurierung eine Verschiebung dea Abaorptions- 
masimums nach dem yioletten Ende deB Spektruma stattfindet unter gleichzeitiger 
Abnahme der Abaorptionsintensitat. Das Intensitatsyerhaltnia beim Maximum in 
W. u. 80°/oig. A. ist fur daa Mono-K-Salz 0,73, Di-K-Salz 0,99, Tri-K-Salz 1,04, 
Tetra-Salz 1,10. W ird  eine was. Lsg. der Salze m it Sauren oder Salzen yersetzt, 
der auafallende Farbatoff entfernt, so zeigen die zuriickbleibenden kolloidalen Lsgg. 
uwei Absorptionsbande, von denen die eine auch fiir gewohnliche Lsgg. charakte- 
riBt. ist; durch Trocknen Bolcher Lagg. kann diese zum Versehwinden gebracht 
werden. Das Abaorptionsmazimum der Trisulfoaaure w urde au f diese W eise von 
603 jxfx bia 560 /m/jl yerschoben. Bei den Di- u. TetraBuifoBauren lieB sich ahn- 
lichea nicht yerwirklichen, woraus man yielleicht schlieBen kann, daB die Ande- 
rung der AbBorption durch eine nur den asymm. substitm erten eigene tautomere 
Form ermoglicht wird. Bei angesauerten Lagg. der Di-, Tri- u. Tetrasulfosaure- 
ealze maeht sich eine Abnahme der Absorptionsintenaitat bem erkbar, ohne daB 
die Form der Abaorptionakuryen sich merklich andert. Bei langerem Stehen wird 
die uraprungliche Intenaitat zum Teil w ieder hergeatellt. Beim MonoBulfoaalz 
machen aich geringe Sauremengen deutlich bem erkbar, groBerer Saurezuaatz fiihrt 

den achon yorher erwahnten Auafallungen. 2°/0ig. Salzlsgg. bewirken bei Di-, 
Tri- u. Tetrasulfosaure keine groBe A nderung, wahrend beim Monosulfoaalz schon 
1’Ztig- Salzzusatz Farbstoffausacheidung heryorruft. A uf P h  => 6,5 gepufferte Farb- 
stofflagg. werden durch KMnO* aofort ozydiert; mit geringem Zusatz yon KMnO*
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■wird die relative Abnahme der Absorptionsintensitat m it zunehmenden SO,H- Gruppen 
groBer. D er EinfluB der Alkalien auf Farbę u. Absorption der Lsgg. bangt yon 
der Alkalikonz. ab. 0,l°/0ig. N a,C 03 u. 0,01°/0ig. NaOH bewirken allmahliche Ab- 
nabme der Absorptionsintensitat, die allgemeine Form der Kuryen, sowie die Farbę 
werden nur geringfiigig geandert. Starkere Anderungen (Kuryen ygl. Original) 
treten auf mit konz. Alkali; auch hier waehsen die Veranderungen mit zunehmender 
Zahl der SOaH-Gruppen, nur bei verd. Alkali ist die Monosulfosaure weriiger stabil 
ais Tetrasulfosaure. Die spektroskop. Unters. der Farbstofflsgg. m it yersehiedenen 
Konsz, yon Alkali hat ergeben, daB zwischen pH =  10,79 u. 11,70 eine deutliche 
Veranderung der Keaktionsprodd. m erkbar ist. Zur Best. der reinen Farbstoffe 
durch Absorption geben Vff. zum SehluB ihrer Arbeit eine Tabelle der Eitinktions- 
koeffidenten der K-Salze der 4 Indigosulfosauren bei W ellenlangen yon 430 bis 
700 u fi. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 208—14. W ashington, Ackerbaudepart- 
ment.) H a b eela n d .

W . M a d e ln n g  und P. S ie g e r t ,  Uber das Produkt der E inwirkung saurer 
JReduktionsmittel a u f Indigo. D urch Einw. yon Fe-Pulyer oder FeClj auf in alkoh. 
HC1 suspendierten Indigo  scheidet sich das salzsaure Salz des o,o'-Diamino-w- 
styrylacetophenons (VIII a bez w. b) aus. Die gleiche Verb. erha.lt man aus Indig- 
weifS: trag t man dieBeB in alkoh. HC1 ein , so entsteht (auch bei Abwesenheit yon 
Luft) Indigblau u. im F iltra t ist das salzsaure Salz der Base V III. enthalten. 
Hieraus geht .heryor, daB Red.-Mittel nur die B. des Leukoderiy. zu bewirken 
brauehen; unter dem EinfluB der Saure erfolgt dann die DisproportionieruDg in 
Indigblau u; V III. Die freie Verb. V III. ist durch ihre auBerordentlich leiehte 
D ebydrierbarbeit gekennzeichnet, die je  nach A rt der dehydrierenden Agenzien 
durch Abgabe von H „ 2H , oder 3H S erfolgen kann. H ierbei entstehen yermutlich 
wieder Indol- oder Diindolderiyy., die sich zu dimeren Verbb. yereinigen konnen. 
D ie mutmaBliche B k.-Folgę vom IndigweiB zu Diaminostyrylacetophenon wird 
durch die Formeln I  — V III. dargestellt. Die in 3 Stufen hierbei aufgenommenen
H , werden stufenweise wieder abgegeben. Aus V III. entsteht bei Abwesenheit yon 
Saure durch Luftosydation zunachBt durch  A bspaltung yon 1H 2 a-o-Aminostyryl- 
indoxyl (IX.), das durch geniigend konz. Saure in eine dimere Verb. iiberfiihrbar 
ist. Neben IX . entsteht ais weiteres D ehydrierungsprod. Desoxyindigo (X.). Ais 
wasserstoffarmeres Endglied der Dehydrierung erhalt man schlieBlich ein ais Indo- 
lylindólon (XI.) aufzufassendes P rod., das aber n icht aus X ., sondern aus X a  ent
steht, ebenso wie sich X. aus X a  unter dem EinfluB starker Alkalien bildet. Je 
nachdem  in saurer oder alkal. Lsg. gehalten wird, entstehen yersch iedene Dimere: 
in Pyridinlsg. bildet sich die indigoahnliche Verb. X I I . ,  in saurer Lsg. entsteht 
Verł>. (C7„JErl0O2V2)s, der man yielleicht auf Grund ihrer Rk.-Fahigkeit mit Aldehyden 
(XI. reagiert damit nicht) die Konst. X III. oder XIV . zuschreiben kann: entstanden 
dureh Óffnung N-haltiger Einge u. B. weiterer C-Verkniipfungen ais in XII.

V e r s u c h e .  o,o'-Diamino-costyryla-cetophenon, Chlorhydrat, C,6HX70N,C1 (VIIIb 
oder a), 10 g Indigo -f- 5 g Fe-Pulyer allmahlich eintragen in 100 ccm gesatt. alkoh. 
HC1, F arbę w ird allmShlich hellbraun bezw. gelb, eyentuell gelinde erwSrmen, Nd. 
dann in 200 ccm A. gel. u. Schlemmkreide zufugen, F iltra t (maBig warm) mit gas- 
fórmigem HC1 behandeln; hellbraune K rystalle; Lsg. in  A. hellbraun, in Pyridin 
dunkelbraun, grunlich schimmernd; 1. in  wss. Alkali +  Na,SsO* mit hellbrauner 
Farbę, wobei stets unl. Euckstand bleibt; bei Abwesenheit von NasS,0< mit NaOH 
Botfarbung u. Dehydrierung; Lsg. in konz. H ,S 0 4 gelblichgrun, beim Erw arm en 
intensiy rot werdend. Perchlorat, C^HuOjN^Cl. Acetylderiv., CS0H ,oONj, aus A. 
Blattchen, F . 181°; Perchlorat des Acetylderiy., CaoHsl0 7N,Cl. — Verb. G nEl tON, 
aus der Base +  HCHO in  A., grunliehgelbe Krystalle, beim Stehen an Luft dnnkel 
werdend, beim Erhitzen Zers. ohne F. — Verb. Ci3H 30ONt aus der Base +  CsH{CH0,
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>-oCO 0Oo:oCO 00°

NH,
gifinlichgelbe Krystalle. — o-Aminostyrylindoxyl, CI6Hu ONj (IX.), aus Chlorhydrat 
von VIII. in  Pyridin durch Luftoxydation (1—lVa Tage), aus Aceton gelblichbraune 
Nadeln, P . 161°, 1. in Aceton, A., Eg. mit ro tbrauner Farbę, Leg. in Pyridin grBo, 
in wbs. Alkali +  N 8,S ,0 ł  braun. Acetylderiv., C1BH 160 8N ,, durch Eintragen des 
Vorigen -{- Zn-Staub in  gelinde erwarmtes Essigsaureanhydrid, aus A. farblose 
Blattchen, ZerB. iiber 250°. — Indolylindolon , C18H 10ON, (XL), entsteht neben 
IX- ausschlieBlich durch Kochen von Base V III. in A. -f~ KOH oder CjH6ONa, 
aus Pyridin derbe K rystalle oder Prism en, citronengelb; entsteht auch aus V III. 
in A. -f- einigen Tropfen NH,OH (W asserbad), kakaofarbene, rhomb. Blattchen, 1, 
i i  Eg. u. Pyridin, swl. in  A. Acetylderiv., Cl8HtJ0 ,N s, aus A. gelbliche Blattchen, 
Zers. swischen 245—250°. -  JDimere Verb. (<716H 10O2Vi)J (XII.), aus X I. in Pyridin 
durch 3—4-tSgigea Stehen, tief yiolettblaue, indigoahnliche Nadeln, unl. in A., 1. in
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Eg. mit yioletter Farbę, m it NaOH -f- NajSjO* orangcgelbe Ktipe. — Dimere Terb. 
Ostn MOt N t  (XIII. oder XIV .?j, aus VIII. in w. A. +  3-facłier Menge J  in KJ- 
Lsg., wobei Hydrojodid ais ziegelrote Nadeln ausfallt, oder aus den Verbb. IX., X. 
oder X I. (von dieser am beeten) +  w. A. oder CH8COOH -f- wenig konz. HCI. 
Freie Base, orangegelbea K rystallpulver, aus Pyridin orangerote, wetzateinformige 
Krystalle, die Krystallpyridin enthalten. Hydrojodid, C3iH ,0O,N4) H J, sowie andere 
Salze mit Mineralsauren sind wl. Acetylderiv., C36H140 4N4, rotes Krystallpulyer, 
swl. in iiblichen Loaungsmm. — Kondensationsprod. m it Formaldehyd, C,8HssO,Nł, 
aus A. orangegelbe, hantelformige mkr. K rystalle, 11. in  A. — Verb. Ca,H iB0 ,N it 
aus Base X III. (bezw. XIV.) +  sd. CHsONa -f- CH8OH, kanariengelbe, rhomb. 
Blattchen; mit CsH6ONa bildet sich diese Verb. nicht. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57.
222—33. Freiburg i. B., Univ.) . H a b e b l a n d .

W .  M ad e lu n g  und 0 . W ilh e lm i, U ber Imide, Anile und Hydrazone des Indig- 
blaus und die stereochemische Konfiguration der Indigoide. Die bekannte Reaktions- 
tragheit des Indigblaus gegen Ketonreagenzien verschwindet bei den Indigoimiden. 
Neben anderen Verbb. konnten Vff. aus Indigodiim idacetat -f- Hydrazinhydrat 
Indigaein  (I.) darstellen, dessen Farbę gegen die des Indigodiimids bezw. Indigos 
erhoht is t; sein Acetat zeigt in Lsg. ein rolstichiges Violett, das durch NH^OH blau- 
stiehig wird. Durch Alkali w ird die Verb. griin, spater findet unter Entfarbung 
Zers. statt. Die Reaktionstragheit des Indigos gegen Keton- u. NH-Reagenzien 
haben C la a s z 1 (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 49 . 2079; C. 1916. II. 917) u. L ifsch itz

u. L o u k iż  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 50. 897; C. 1917. II. 110) auf Beziehungen 
zwiachen CO u. NH zuruckgefiihrt. Ih re Erklarung ha t jedoch nur fiir Indigo 
selbst Geltung, nicht aber fiir die Substitutionaprodd. m it yeranderten CO-Gruppen. 
Spektroskop. Unters. der im Verauchsteil erwahnten Verbb. (vgl. W il h e l m i , Dissert. 
I^eiburg  i. Br. 1920) zeigt, daB diese in  ihrer Absorption dem Indigo viel naher 
steht ais z. B. D iacetylindigo, in  dem die Ring-NH-Gruppen ersetzt sind. Die 
farbentheoret. E rklarung der vorher genannten Autoren ist daher nicht stich- 
haltig. Vff. ziehen FormulieruDg II. oder III . vor, unter anderen Griinden auch 
deshalb, weil die Kiipenfarbstoffe der Anthrachinonreihe analog formuliert werden 
konnen. F iir IH . wttrde sprechen, daB N-alkylierter Indigo Schwerloslichkeit und 
chem. Indifferenz, die fiir die Annahme starkerer Nebenvalenzbeziehungen mafi- 
gebend waren, nicht zeigt. Auch die fiir farber. Verwertbarkeit der NH-Gruppen 
enthaltenden Kupenfarbstoffe wichtige Atomgruppierung H N * C :C - C :0  wiirde 
durch RingschluB nach IV. oder V. dereń groBe S tabilitat erkliiren. Die Komplexb. 
konnte m an, ahnlich wie bei Farblacken, au f N u. O enthaltende Komplesrfnge 
zuriickfiihren. Gegen die endgultige Annahme des 6-gliedrigen Komplesringes 
spricht, daB Thioindigorot eine ahnliche B. wie beim Indigblau ausschlieBen wiirde.

\ h ......o /
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wenn auch gewisse Eigenachaften (groBe Bestandigkeit, Schwerloalichkeit) auf Neben- 
yalenzberiehungen zwiseben S u. CO hindeuten. VfP. heben schlieBlich bervor. daB 
die Ableitung der Indigoformel von der trans-F orm  des Dibenzoylathylens ihnen 
die wahrsoheinlichere zu sein scheint, da diese stabilere Form durch die Neben- 
Yalenzbeziehung jeder CO-Gruppe zu der am entfernteren Bzl.-Eing haftenden NH- 
Gruppo yollends zur begtinstigten werden miiBte.

V e r s u c h e .  Indigobisphenylhydrazonacetat, C,8H „N 8, 2 CsH 40 2, aus Indigodi- 
imidacetat in Eg. -f- C6B SNHNH2, aus Eg. griine Kryatallbuschel, F . 202—204°,
1. in b. Eg.; in A. u. anderen Losungsmm. tr itt Zers. in Eg. u. freie Base (Lsg. 
wird rot) ein. Freie B a s i , C,8H22N8, auB h. gesatt. alkoh. Lsg. des yorigen -f- 
KsCO„ jo te  Nadeln, F . 219—220° (Zers.), 11. in  A., Aceton, Bzl., unl. in W . u. Lg. 
Monohydrochlorid, C28HS1N8, HC1; D ipikrat, CJ8H2jN8, 2C8H80 7Na. — Indigazin,
C,8H 10N4, CsH40 , (I.), 2 g Indigo diimidacetat -f- 30 g Eg. +  5 g  NHs»N H ,-H ,0 , 
Nadeln mit dunkelgrunem Oberflachenglanz; aus A. -f- Eg. F . iiber 300° (yorher 
Umwandlung), 1. in  A ., Aceton, Eg. m it roter bis yioletter Farbę. Freie Base 
konnte wegen groBer Empfindlichkeit nicht rein dargestellt werden. — Indigodi- 
anilidacetat, C28H20N4, CjH40 2, aus dem Diimidacetat +  Anilin -j- Eg. in A ., aus 
CH8COOH-haltigem A. blaugrune Krystalle; freie Base, C28H ,0N4, aus Aceton Na- 
deln m it dunkelyiolettem Oberflachenglanz. — Indigodimethylimidacetat, C18H 18N4> 
CjHjOj, aus dem Diimidacetat in A. -f- CH8NHi, aus A. (Lsg. rein blau) Krystalle, 
P. 252—254°; freie Base, C18H10Nł , aus A. blaue Nadeln, 11. in A., Bzl., Aceton u. 
Chlf. m it b lauer, in Eg. mit yiolettstichig blauer Farbę. — Indigobiiacetylimid, 
CJ0H18O,N4, aus dem Diim idacetat -f- (CH,CO)aO, aus A. dunkelblaue Nadeln, 
P. 202°, U. in A ., A ceton, Chlf., Bzl., Eg. m it rotyioletter F arbę, wl. in  A., 1. in 
konz. H jS 04 mit griiner F arbę, beim Erhitzen blau werdend; durch Alkali Zers. 
unter Entfarbung, schwach bas., bei trockenem Erhitzen Sublimation nnter B. roter 
Dampfe. Mit w. (CHsC0)20  -f- CH8COCl yoriibergehende hellrote Farbung , was 
yielleicht auf ein w eiter acetyliertes Prod. deutet. — Indolazobenzdl, ClłH 11Ns, aus 
Indol u. C8H6N3C1; aus A. gelbbraune Krystalle, F . 133—134°, 11. in organ. Lo- 
sungsmm.; wl. in L g ., unl. in W ., gering 1. In konz. Alkali. (Ber. Dtach. Chem. 
Ges. 57. 234—41. Freiburg  i. B., Univ.) H a b e e la n d .

W . M a d e lu n g , Uber A lky l- und Acylderivate von Indigweip und lndoxyl. 
Aus IndigweiB -f- iiberachussigem CeH5GH2Cl entstehen bei gewohnlicher Temp. 
zwei isomere Verbb. Ihrem Verh. nach muB die farblose Verb. (F. 192°) ais der 
n. Dibenzylather des Indigwei/3 angesprochen werden, wahrend das gelblichgrune 
Isomere (P. 203°) ais ein 2,2'-benzyliertes Indigweip (I.) aufzufassen is t, denn unter 
geeigneten Bedingungen laBt es sich spalten in das Indogenid des Benzaldehyds u. 
dessen Leukoverb. B en zy l-2 -indoxyl. W ird die Benzylierung bei erbohter Temp. 
yorgenommen, so entstehen ebenfalls zwei isomere Dibenzylderiyy.: JDibenzyl-2,2’- 
indoxyl gelb, ident. m it der yon T h e s e n  (Ztschr. f. physiol. Ch. 23. 23; C. 97. L 
862) ais 0-N-JDibenzylindoxyl besebriebenen Verb., u. der farblose Benzyldther des 
Benzyl-2-indoxyls. Aus diesen Befunden geht heryor, daB die Alkylierung von 
IndigweiB nicht auf der B. von einfachen Sauerstoffathern (vgl. G e a n d m o u g in  u . 
Se y d e b , C. r. d. 1’Acad. des sciences 174. 758; C. 1922. III . 372) oder Chinol- 
athern (Ts c h il ik in , Journ. Euss. Phys.-Chem. Ges. 47. 539; C. 1916. I. 942) be- 
ruht, sondern daB sie nach I. konetituiert sein miissen. Mit dieser Formel ist 
jedoch die Konsfc der Monoalkylderiyy. noch nicht aufgeklart, denn da Monobenzyl- 
mdigweiB sich nicht in die Dibenzylyerb. umwandeln laBt, kann die Konst. beider 
Deriyy. durchaus yerschieden sein. Nimmt man bei B. der Mono- u. Dibenzylderięy. 
primare Benzylierung in  2- bezw. 2,2' an, so wird die 2,2'-Verb. ausgeBchieden, bezw. 
wie oben dargelegt, diaproportioniert, wahrend dieMonoyerb. eine ahnlicheUmlagerung 
erleidet, wie sie K alb u . B ay eb  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 2156; C. 1912. II. 1217)
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fiir Phenylindolon dargelegt haben u. woraus sich fiir daa Monoderiy. dann eine 
nach A rt der TsCHlLIKiNschen Chinolather konstituierte Verb. ergeben wiirde. 
Nach diesen Ergebniaaen bei der Alkylierung yon IndigweiB miissen auch die 
is o m e r e n  D ia c e t y ld e r iy  y. d e s  I n d ig w e iB ,  die bisher ala O- u. N -D eriw . 
angeaehen wurden, eventuell ais C-substituierte D eriw . betrachtet werden. Die 
Deutung, die L ieb er m a n n  u . D ic k h d t h  (Ber. Dtach. Chem. Ges. 24 . 4131 [1891]) 
dieaen Iaomeren auf Grund ihrer yerachiedenen Loalichkeit in Alkali gaben, trifft 
nicht su, da sich je tzt herauageatellt hat, daB das ala Dienol angesehene /9-Diacetyl- 
indigo in Alkali unl. (Druckfehler im Original?j ist. Gegen N-Deriyy. spricht auch 
der Umstand, daB N-Acetylindoxyl mit Ketoreagenzien reag iert, wahrend die iso- 
meren DiacetylindigweiBe indifferent dagegen sind. Nitrosoderiyy. sind ebenfalla 
nicht darstellbar, sowohl die a- ais auch ^-Verb. werden durch HNO, dehydriert; 
diese Ahnlichkeit deutet auf Stereoiaomeric, die bei O-Diacetylderiyy. nicht yoraua- 
zuaehen w are, dagegen kann man bei C-AcetylindigweiB die 2,2'-C-Atome ais ein 
P aar a. substituierte C-Atome ansehen. Das durch weiteres Acetylieren aua beiden 
Diaeetylderiyy. erhaltene gleiche Tetraacetylderiy. miiBte dann durch gleich- 
zeitige Umlagerung der weniger giinatigen Konfiguration in  die giinstigere er- 
kliirt werden. Eine weitere Erklarungsmoglichkeit fiir die Stereoiaomerie der Di- 
acetylderiyy. ergibt sich auch aua der fruher (ygl. Ma d elu n g , Ztachr. f. angew. 
Ch. 31. 487; C. 1921. I II . 1281) aufgeatellten Formel II.; die Stereoiaomerie wird 
hier durch daa Auftreten zweier a. C-Atome innerhalb der beiden neuen Kingę 
bedingt. D em  leicht dehydrierbaren a-Iaomeren konnte man die cia-, dem ^9-Iso- 
meren (schwer dehydrierbar) die trans-Konfiguration erteilen.

HO CH3

V - ° /
OH^^CH,

V e r .su c h e  (mit O. H a lle r). Dimethylindigweip , C18H i60 ,N , , zu 26 g Indigo 
26 g NaOH -f- 26 g Na,Ss0 4 in 400 ccm W . allmahlich 40 g M ethybulfat zuge- 

geben u. geschuttelt. Nd. aus Aceton um krystallisiert, rhomb. schwach blauliche 
Blattchen, beim Idegen au Luft dunkler werdend, bei 200° dunkelyiolett werdend, 
F . iiber 235° (ZerB.). W l. in iiblichen Losungsmm., Lsgg. fluorescieren; Lag. in 
konz. H ,S 0 4 gelbgriin, unl. auch in h. Alkali. P ik ra t, C ^H ^O jN ,, C6HsO,N3, aua 
Bzl. dunkelyiolette Nadeln, F . 173°. W ird durch w. Eg.-Dimethyllsg. NsOs geleitet, 
so entstehen neben Indigo  gelbe Krystalle, die in Eg. sich ebenfalls in Indigo um- 
wandeln. — Monobenzylindigweiji, C,aH18O jN ,, aus yoriger Indigokiipe -j- 15 g 
C9H6CHjCl, au3 Aceton ockergelbe N adeln, F . 183°, wl. in Bzl. u. Cblf., 11. i“ 
anderen Losungamm., unl. in wbb. A lkali, Lsg. in  konz. H aS 0 4 blaugriin. — JDi- 
benzylindigweifi, C80HJłO1Ns (I.), gelbgrun, au3 der Indigokiipe -f~ 35 g C8H6CH,CI, 
aus A. oder X ylol gelblichgriine K rystalle, wl. in organ. Losungsmm,, 11. in Pyri- 
din; h. Lsgg. farben sich griin, bei langerem Erhitzen gelbbraun, besondera mit 
Eg. oder HCOOH. Verd. Lsgg. fluorescieren stark ; durch k. HNOs, (CHsC 0),0 u. 
CHaCOCl keine Yeranderung; F . 203°. Das farblose Itomere («. Dibmzylaiher) 
wurde beim Umkrystallisieren des yorigen aua Eg. gefunden. Nadeln, nach ofterem 
Umkryatallisieren aus Eg. farblos, F. 192° (Zers.), swl. in organ. Mitteln, 1. in kon*. 
H jS 04 mit schmutziggelber Farbę, aceton. KM n04-Lsg. w ird entfarbt. — Indogenid
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des Benzaldchyds, C15Hu ON, aus gelbgruner Dibensylyerb. -f- 10-facher Mei;ge 
sd. Eg. Eigenschaften stimmen mit der von Y. B a e y eh  (Ber. Dfsch. Chem. Ges. 
15. 784 [1882]) dargestellten Verb. iiberein. — Dibcnzylindoxyl (gelb), CsłH ,9ON, 
Darst. analog I. bei 70—80°; Trennung vom farblosen Isomeren durch fraktionierte 
Kryatalliaation aus A ., worin letzteres w l.; aus A. gelbe K rystalle, F . 174—175°, 
yerd. Lagg. fluoreecieren ztark, KM n04 w irkt nicht ein; Nitrosoverb , C9jH 180,,N2, 
aus Eg. hellgelbe Blattchen, F. 135°. Farbloses Isomeres, Nadeln, F . 198—199°, wl. in 
organ. M itteln, bestandig gegen H N O ,, durch KM n04 angegriffen. — Phenylhydr- 
azon des N-Acetylindoxyls , C19H16ON,, aus A. gelbliche Nadeln, F . 154°, 11. in 
organ. Mitteln, unl. in k., 1. in  w. NaOH mit gelber F arbę , Leg. in konz. HsS 04 
braun. Oxim des N-Acetylindoxyls, Hydrochlorid, C10H10OaNs, HC1, Nadeln aus
A., F. 139°, 11. in A., Aceton u. Eg., Lsg. in w. NaOH blauyiolett, in w. konz.
H ,S 04 moosgrun. — Diacetylanhydroindigioeifi, CsoH14OsN2, aus Indigo mit Zn-Staub 
-j- CHsCOCl. Aus A. gelbe Nadeln, F . '209—210°, 11. in organ. Loaungamm. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 241—52, Freiburg i. B., Uniy.) H aberla n d .

L. B. S e b re ll und C. E. B oord , Darstellung und Eigenschaften von 1-Mercapto- 
benzothiazol, seinen Homologen und Derivaten. Yff. stellen Mercaptobenzothiazóle 
her durch Erhitzen (bis 250° im Autoklayen) yon disubatituierten Thioharnstoffen u. 
S, des Zn- oder NH4-Salzes von Aryldithiocarbaminsauren u. S oder schlieBlich von 
einem Gemisch eines Arylamins mit CS, u 8. Sie nehmen an, daB die Mercapto- 
yerbb. sich aus den cis-Mercaptoformen der Thiocarbanilide durch direkte Schweflung 
nach I. bilden. Ais Npbenprodd. (in Alkali unl.) entstehen auB den trans-Mercapto- 
formen 1-Anilidobenzothiasole (Gleichung II.).

E ip e r im e n te l l e s .  Phenyldithiocarbaminsaures Ammonium  (vgl. L o s a n i t c h ,  
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 24. 3022; C. 92. L 59) iat recht bestandig, wenn ea bei 
Ggw. von starkem N H tOH hergestellt u. sorgfaltig getrocknet wurde. Die Zink- 
salze erhalt man am beaten durch Umsetzung mit Zinkacetat. — R e in ig u n g  d e r  
B e n z o th ia z o le . Die rohe Schmelze wurde aus dem Autoklaven mit h. yerd. 
NaOH-Lsg. herausgespiilt, daa freie Amin durch WasBerdampf abgeblaaen, yom 
Ungel. filtriert u. dann die Mercaptoyerb. durch HC1 fraktioniert gefallt. — 1-Anilido- 
fenzothtazol, ClsH10NsS. Aus Bzl. hellgelbe K rystalle, F . 154°. — D ie Mercapto- 
verbb. wurden mit alkoh. J-Lsg. zu den entaprechenden Disulfiden orydiert. Die 
Zn-Salze erhielt man durch Fallung dea NH4-Salzes mit Ammoniumzinkat, die bas. 
Pb-Salze durch Fallung in alkal. Lsg. — 1-Mercaptobenzothiazol, C7H5NS,. Aus 
verd. A. hellgelbe N adeln, F . 177°. L. in A ., Bzl. u. Eg. — Disulfid. Amorphea 
gelbliches Pulver, F . 176°. — l-Mercapto-3-methylbenzothiazol, C8H7NSs. Aus yerd. 
A. u. dann 50°/0ig. Essigsaure weiBe Nadeln, F. 186°. — Disulfid, C18H1,NiS4. Aus 
Chlf. weiBe N adeln, F . 162°. — l-Mercapto-4 methylbenzothiazól, C8H,NSj. Aua 
75°/0ig. A., 50°/0ig. Eg. u. Bzl. hellgelbe Tafeln, F . 163°. — Disulfid, C16HltNs8v  
Aus Bzl. weiBe Tafeln, F . 195°. — l-Mercapto-5-methylbenzothiazol, C8H7NS,. Aua 
507oig. Eg. u. Bzl., F . 181°. — Disulfid. Aus Chlf. weiBe Nadeln, F. 201-202°. 
Unl. in A., 1. in Bzl. — 1-Mercapto 3,5-dimethylbcnzothiazol, C9H9NS,. Aus A., 
F. 250,5°. N ur etwas 1. in  Eg. u. Bzl. — Disulfid, C18H18NsS4. Aub Chlf. -f- A. 
weiBe Nadeln, F . 193°. — l-Mercapto-5-athoxybenzothiazol, C9H9ONS,. Aua 75°/0ig. 
A. u, Bzl. Nadeln, F. 198°. — l-Mercapto-5-methoxył>enzothiazól, C8H7ONS,. A ub

C„H6NH— C - S H S- C - S H

C„H6N H -  C - S H C8H6N H - C -----S
II.
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70°/0ig. A. u. Bzl. Nadeln, F . 201°. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 45. 2390—99. 1923. 
Columbus [Ohio].) SONN.

H. W ales  und 0 . A. N elson , Adsorpłions- und Kryitallwasser lei einigtn ge- 
icShnlichen Farlstoffen. Aus den yerscbiedenen Formen der Dampfdruckkuryen, 
die Verbb. m it Adsorptionsw. oder Krystallw. geben, baben Vfi. festgestellt, daB 
K ryita lleióktt u. Tartrazin  H ydrate bilden, daB dagegen der W assergehalt von 
M ethylenllau , Erythrosin  u. Magenta auf Adeorption beruht. Da die freie Saure 
des Erythrosins leicht zu entwasaern ist, wahrend daa Erythrosin selbst hartnackig

J

1 Mol. W . feBtbalt, nehmen Vff. an , daB der Farbstoff nicht, wie G o m b e rs  und 
T abebn  (Journ. Ind. and EDgin. Chem. 14. 1117; C. 1923. I. 425) annehmen, naeh
I. konBtituiert is t, sondern daB sich aus dem Mononatriumsalz -f- 1 Mol. NaOH 
eine Additionsyerb. (II.) bildet. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1657—66. 1923. 
W ashington, Agrikulturabteilung.) Haber lan d .

F. A rn d t und G. K a lln e r ,  Chromanon und Chromonol. Um zu untersuchen, 
ob der Ersatz von Ring-O durch Ring-S wie beim Thioindigo u. Oxindigo, so auch 
beim Thiochromanon u. dem einfachen Chromanon bezw. den entsprechenden
Chromonolen farbyertiefende W rkg. hat (vgl. A r n d t , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56.
1269; C. 1923 III . 383), haben Vff. eine Synthese yon Chromanon (I.) u. Chromonol 
(II.) ausgearbeitet. (}-Phenoxypropionsaurc geht durch RingschluB m it PClt u. A1C1S 
nacheinander bei faat ąuantitatiyer Ausbeute glatt in (I.) iiber. D ie Vertiefung der 
Farbę bei Ersatz yon Ring-O durch Ring-S konnte bewiesen werden. Die Lsg. 
des Chromanons in konz. HsS 0 4 ist sattgelb, wahrend die der Thiochromanone 
intensiy rot is t; im iibrigen ahnelt das Chromanon der analogon S-Verb. Auch bei 
den entsprechenden Benzalyerbb. konnte die auffallende Farbyertiefung festgestellt 
werden. — Die tJberfuhrung von (I)  in (II.) wurde dadurch erschwert, daB das 
Kondensationsprod. mit p-Nitroeo-N-dimetbylanilin aus der alkoh.-alkal. Rk.-FL 
nicht in .brauchbarer Form isoliert werden kann. Dieses wurde daher sofort nach 
dem Entstehen durch Hydrazobenzol in ein krystallisierendes Red.-Prod. iiber-

gefiihrt. Durch O iydation m it Kalium- 
ferricyanid u. NHS geht dieses quantitativ
wieder in  ein braunrotes Prod. uber, das
nun gut filtriert, in welchem Vff. das ge- 
wiinschte A nil yermuten, da es durch kons. 
HCI unter B. von (II.) gespalten wird. — 

Auch (II.) gleicht sehr seinem S-Analogen. D er Farbunterschied ist hier nicht im 
FarbtoD, sondern in  der In tensitat der Farbę ausgepragt: reines Chromonol ist 
farblos, die Salze schwach gelb, wilhrend reines Thiochromonol schwache, aber 
deutlich gelbe u. die Alkalisalze intensiy gelbe Farbę zeigen.

E s p e r im e n te l l e s .  (]-Phenoxypropionsaure, C9H 10O,. Aua h. (?-Chlorpropion- 
sSure in W . u. KOH u. Phenol in KOH (5 Min. kochec). Aua Lg. weiBe Blatt- 
cheD, F. 97—98°. Auabeute 36%. — Chromanon, C„H8Oj (I). Aua PAe. Nadeln, 
F . 38°, Kp ,„ 127—128°, 1. in organ. Losungsm m , in konz. H sS 0 4 1. mit sattgelber 
Farbę. — Benzalćhromanon, C ^H ^O j. P latten  aua A ., F . 113°. Lsg. in konz. 
HsS 04 hellrot. — 3-(p-Dimethylaminophenylamino)-chromanon{?), C1TH jS0 ,N 5. Aus 
(I.) u. p-Nitroso-N-dimethylanilin in sd. alkoh. K O H , wozu eine h.-konz. alkoh.
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Lsg. von Hydrazobenzol gegeben ■wird (einige Min. kocben). Aus A. goldgelbe 
Blattchen, F. 154°. — Ghromonol, C9H60 8 (II.). Aus A. N adeln, F . 181°. Lsg. in 
koń*. H,SO< ist farblos. — Binzoylchromonól, C18H 10O4. A ub A. Nadeln, F . 177,5°.
— 3-Bromchromanon, C9H70 2Br. Aus Lg. matte K rystallcben, F. 69—70°. (Ber. 
D tscb. Chem. Ges. 67. 202—6. Breslau, Uniy.) H o e st .

J . T ró g e r  und 0 . G iu n th a l,  Beitrage zur Fluorescenz. Im  AnschluB an die 
Arbeit yon T rO g e r  u. K O p p e n -K a s tro p  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 104. 335; 
C. 1923. I. 846) haben die Vff. die Einw. yon Arylsulfonacetonitrilen auf o-Ory- 
aldehyde untersucht, bei der Pyronimide (I.) entstehen konnten. D ie erhaltenen 
Prodd. geben in gewissen Eosungsmm. eine auBergewohnlich Echone smaragdgrune 
Fluorescenz, die beim Stehen in  eine blaue umschlagt. Die entstandenen Verbb. 
Bind aber keine Pyronimide, sondetn A crylsaurederiw . yon der Formel HO-C8H4» 
CH—C(SOaR)*CN. Das Auftreten yon Fluorescenz scheint durch B. yon Pyron 
bedingt zu sein, denn sie zeigt sich nur bei denjenigen Nitrilen, bei denen eine OH- 
G-ruppe in o-Stellung zur flaorogenen Athylengruppe steht, so daB durch Yerseifung 
der CN-Gruppe ein Pyron entstehen kann.

^c-sOjR n. ^

JC(NH)
30 - O

Y e rsu c h e . a  - Benzolsulfon-(}[(})- oxynaplUhylacrylnitril, HO • C10Ha • CH : C 
(S03C6H6)' CN. Aub /9-Naphtholaldehyd u. BenzolBulfonacetonitril in h. A. -j- wenig 
NaOH. Citronengelbe Piism en aus A., F. 221° (Zers.). In  Eg. griin (die Farb- 
angabe der L3gg. bedeutet deien F lu o re sc e n z fa rb e ) , in konz. H aS 0 4 griin, nach
2 Tagen blau. Unl. in wss. NaOH. Liefert mit h. EsBigsaureanhydrid 3-Beneol- 
sulfonnaphtho-cc-pyron, Cł9H120 4S (ygl. III.). Gelbe Prismen aus Anilin -f- A. 
F. hoch. In  H2S 04 griin, in Eg. u. A. blau. — a(p)-Toluolsulfon-ft(/3yoxynapMhyl- 
acrylnitril, H O -C10H6- C H : C(SOaC,H7)»CN. Analog mit Toluolsulfonacetonitril. 
Gelbe Prismen aus A., F. 232° (Zers.). In  HaS 04 griin, in Eg. griin, nach mehreren 
Tagen blau. — 2-Toluolsulfonnaphtho-cc-pyron, CsoHlłOłS, F . 245° (ZerB.). In  H2S 0 4 
griin, in A. u. Eg. blau. — et{p)-Ghlorbenzolsulfon-f]{fi)-oxynaphtylacrylnitril, HO* 
Cl0H8.CH  : C(S0,C9H 4C1)■ CN. Gelbe Prism en, F. 245° (Zers.). In H 2S 0 4 griin, in 
Eg. griin, nach 2 Tagen blau. — 3-p-ChlorbenzalmlfonnapMho-a-pyron, C1SHU0 4SC1, 
F. 285° (Zera.). In  H 2S 0 4 griiD, in Eg. u. A. blau. — cc(o)-Anisólsulfon-fi({3t-oxy- 
napthyiacrylnitril, H O -CI0H9-CH : C(SOłC8HłOCH3)-CN. Gelbe Prism en aus A., 
F. 241° (Zers.). In  HaS 0 4 griin , in Eg. sehr schwach griin. — 3 (o)- Anisolsulfon- 
naphtho-ce-pyron, CaoH 140 8S. Rotgelbe Prismen, F . 280° (Zers.). In  HaS 0 4 schwach, 
dann kraftiger grtin , in Eg. u. A. allmahlich schwach blau. — cc(/?)-Naphthalin- 
sulfon-fi(j3)-oxynaphthylacrylnitril, HO-C10H6-C H : C(SO2C10H7)-CN. Gelbe Prismen 
aus A., F. 198° (Zers.). In  H ,S 0 4 schwach, dann intensiy giiin, in  Eg. schwach 
gelbgriin, dann blau. — 3({3)-Naphthdlin8ulfonnapłitho-cc-pyron, C20H14O4S. Gelbe 
Priamen aus Anilin -j- A., F . 234° (Zers.). In  H 2S 0 4 allmahlich schwach griin. — 
u-Benzolsulfon-fi[fi)-rnetl\oxynapMhylacrylnitril, C H ,0  • C10H ,-C H  : CiS0,C,H6)*CN. 
Priamen aus A., F. 188°. In  HaS 0 4 allmahlich griin. — u{p)-Toluolsulfon-ft(fi)-meth- 
oxynaphthy]acrylnitril, CH8O»C10H6*CH : C(SOa-C,H4-CH,).CN. Gelbe Prismen aus 
A.,, F. 197°. Iu  H 2S 04 allmahlich griin, — cc(p)-Ohlorbenzolsulfon-fi[fi)-methoxy- 
naphthylacrylnitril, CH»OC10H6*CH : C(SOaC6H4Cl)*CN. Gelbe Prismen aus A., 
F. 206°. In  H ,Ś 04 allmahlich griin. — a[p)-Toluol8ulfon-fi(2,7)-dioxynaphthylacryl- 
ńtril, (OH)2C10H5.C H  : C(S02C7H7).CN. Gelbgriine Prism en aus A., F. 288° (Zers.). 
Keine Fluorescenz. — 6-Acetoxy-3(p)-toluolmlfonnaphtho-cc-pyrcm, C22H18OSj, F. 251°. 
In Eg. u. A. blau. — a-Benzolsulfon-{3 (2,7)-dioxyr<aphthylacrylnitril, C19Hls0 4NS.
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Braungriine Prism en, F . 246° (Zers.). Keine Fluorescenz. — Ci-Benzoltulfon-fi(o)- 
oxyphenylacrylnitril, HO-C8H4-CH : C(SOsC8H6)»CN. K rystalle, F . 160°. Keine 
Fluorescenz. — 3-BeneoUulfoncumarin (vgl. II.). K rystalle, F. 219°. In  Eg. ganz 
schwach blaulich. — a[p ]- Toluolsulfon-fi{o)- oxyphenylacrylnitril, HO-C8H4-CH : 
C(SO,C,Hj)-CN. Krystalle, F. 152°, keine Fluorescenz. — 3(p)-Toluolsulfoncumarin. 
K rystalle, F. 22°. In  Eg. schwach blau. — cc{p)-Toluol8ulfon-fi(m)-acetoxyphenyl- 
acrylr.itril, CH3-COO-C0H4'C H  : C(SO,C,H,)<CN. GrauweiBe B lattchen aus verd.
A., F. 134°. Keine Fluorescenz. — cc-Bcnzolsulfon-ft(p)-oxyphenylacrylnitril, HO- 
C8H4-CH : C(SOsC6H5)• CN, K rystalle, F . 214°. Keine Fluorescenz. — a(p)-Toluol- 
sulfon- (3(p)- oxyphenylacrylniiril. Gelbe K rystalle, F . J 33—135°. Keine Fluores
cenz. — a(p)-Chlorbenzolsulfon-ft(p)-oxyphenylacrylnitrtl. Gelbe K rystalle, F . 154 
bis 156°. Keine Fluorescenz. — a(pyToluoUulfon-fi(p)-methooayphenylacrylniłril, 
C H ,0-C 6H4-CH : C(SO!1.C 8H4.CH 3).CN. Gelbe N adeln, F . 110°. In  Eg. schwach 
gelb. — ci[p)- Toluolsulfon-(3(2,5)-dioxypher,ylacrylnitril, (OH)3C6Ha • C H : C(SOa • C,H7)* 
CN. Gelbe Nadelbuschel, F . 224° (Zers.). In Eg. allmahlich schwach grunlich. — 
3(p)-Toluol8ulfon-6-oxycumarin, C,6Hls0 5S (vgl. II.). Eotgelbe P rism en, F. 270’ 
(Zers.). Keine Fluorescenz. — 3[p)-Toluohulfon-6-acełoxycumarin. BlaBgelbe Pris
men, F. 216° (Zers.). In  Eg. ganz schwach blaulich. — a-Benzol8ulfon-fi(2i5)-di- 
methoxyphenylacrylnitril. Kanariengelbe Prism en ans A., F . 159°. In  H ,S 04 u. Eg. 
allmahlich schwach grun. — a{p)-Toluolsulfon-fi(2,o)-dimetlioxyphenylacryln\tril, 
C18Hn 0 4NS. Kanariengelbe Prismen aus A., F. 150°. In H sS 0 4 u. Eg. allmahlich 
schwach griin. — a(p)-Toluolsulfon-fi(3,4)-dioxyphenylacrylmtril, (OH),C8H8-C H : C 
(S0,0 ,H j)-C N . Gelbe Prismen aus verd. A., F . 183° (Zers.), carminrot 1. in NaOH. 
Keine Fluorescenz. — a  (p)-Toluolsulfon- fi{3,4)-methyletidioxyphenylacrylnitril, 
(CHjOs)C6H8 • CH : C(SOsC7H7)-CN. Schwach gelbe Blattchen aus A., F. 168°. In 
NaOH schwach yiolett, in  Eg. schwach gelblich. — a-Benzolsulfon-fi(2,4)-d\oxy- 
phenylacrylnitril, (OH),C8Hs-CH : C(SO,C8H6)-CN. Kanariengelbe Prismen, F. 237° 
(Zers.). Im H sS 04 lila, in Eg. griin, nach 2 Tsgen blau. Das m it NaOCjHj dar- 
gestellte Na-Salz fluoresciert intensiy blau, die Lsg. des Nitrils in NaOH gar nicht.
— 3-Benzol8ulfon-7-oxycumarin. F . 268° (Zers.). In  H aS 04 u. Eg. yiolett, in A. u. 
NaOCjH6 intensiy blau, in N H , schwacher b lau , in NaOH gar nicht. — 3-Benzol- 
8ulfon-7-acttoxycumarin, F .2370. In HaS 04 u. Eg. blau. — a(p)-Toluolsulfon-fi{2,4)-di- 
oxyphenylacrylnitril, C18H 180 4NS. Gelbe P rism en, F . 247° (Zers.). In  H ,S 04 lila, 
in  A. grun, in Eg. Prst griin, dann blau. — 3{p)-Toluolsulfon-7-acetoxycumarin. 
C18H14OsS. Nadeln. F. 244° (Zers.). In  H ,S 0 4 u. Eg. blau. — 3 {p)-Toluolsulfon- 
7-oxycumarin, CI6H ,,0 6S. Nadeln aus W ., F. 236°. In  W ., A. u. NaOCjH6 blau, 
in H sS 0 4 u. Eg. yiolett. In  wss. NaOH keine Fluorescenz. — a(p)-Chlorbeniol- 
sulfon-{3{2,4)-dioxyphenylacrylnitril, (OH),C6Ha-CH : C(SOsC8H4Cl)-CN. Schwefel- 
gelbe PriBtnen, F . 232" (Zers.). In  H,SOs lila, in A. grun, in Eg. erst grun, dann 
blau. — 3(p)-Chlorbenzolsulfon 7-oxycumarin. Prismen aus verd. A., F . 232° (Zers.). 
In  H jS 04 yiolett, in A. u. NaOCsH„ blau. — cc(o)-Anisol8ulfon-(3{2,4)-dioxyphenyl- 
acrylnitril, (0H),C8H8-CH : C(S0,C8H 40C H s)-CN. Gelbe Prismen aus A., F. 198*. 
In  f i ,S 0 4 nach 1 T ag  lila, in Eg. griin, in A. blau. — a((3)-Naphthalinsulfo-(}(2,4)- 
dioxyphenylacrylnitril, (OH),CsHs.CH  : C(SOjC1()H7)-CN. Gelbe Prism en, F. 253° 
(Zers.). In  Eg. griin, in A. Bchwach grun. — ce-Benzolsulfon-(3(2,4)-dimcthoxyphenyl- 
acrylnitril, (CHsO)3C8H„-CH : C(SO,C„H6)<CN. Gelbe Nadelbuschel aus yerd. A.,
F . 154°. In  Eg. schwach gelbgriin. Die Verseifungsgeschwindigkeit der yorstehend 
angefiihrten N itrile wird annahernd bestimmt u. die Fluorescenz in einer Tabelle 
zusammengestellt. (Journ. f. prakt. Chem. [2] 106. 173—202. 1923. BraunBchweig, 
Techn. Hochschule.) POSNEB.

S tefan  G o ld sch m id t und Y ik to r  V o e th , Uber die ■ Oxydation aliphatischer 
Aminę. V III. Mitt. iiber Aminoxydation. (VII. ygl. G o l d sc h m id t  u. Wubz-
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s c h m i t t ,  Ber. Dtseh. Chem. Ges. 55. 3220; C. 1923. I. 234.) Durch Oiydation 
von CaH iC B 2N H i mit aceton. K !ln 0 4 in der Kalte wurde nur GsH t G 3 0  erhalten. 
D ie Rk. verlauft wahrscheinlich uber daa Aldehydimin nach Sehema A. Aua Di- 
benzylamin wurde durch daaaelbe Oxydationamittel Tribenzylbenzoylhydrazin er
halten, deaaen Zerfallaprod. durch Eed. bezw. Einw. von Mineralaauren aua Schema B 
orBichtlich sind. Bei der Oxydation von Dipropylamin  wurde, wahracheinlich iiber 
ein ditertiares Hydrazin (ygl. Schema C), daa leicht zeraetzliche a,(3-Dipropionyl- 
a,fi-dipropylhydrazin  erhalten, daa bei der Vakuumdeat in Propylpropionamid u. 
n-Propyltdenpropionamid zerfallt. Dieae Zersetzlichkeit kann man dadurch erklaren, 
daB zunachat Diasoziation in Radikale stattfindet, die sich nach der W ielandachen 
Regel aofort unter H ydrierung u. Dehydrierung zers. — Aus Piperidin  wurde ein 
ebenfalla leicht zersetzliches Ol erhalten, das ais Oxo-N,N-dipiperidyl angesehen 
werden muB, denn bei der Yakuumdest. zerfiel es in Tetrahydropyridin  u. a-Pi- 
peridon. Aus diesen Darlegungen ergibt sich, daB die W rkg. des OxydationBmittels 
bei aliphat., besonders sekundaren Aminen in einer D ehydrierung am N bestehen 
kann. Ih re Oxydation erfolgt also ąualitatiy gleichartig wie bei den aromat. Aminen. 
Die Stufe des ditertiaren Hydrazins iiiBt sich hier jedoch nicht festhaiten, sondern 
unterliegt weiterer Oxydation.

A. R —C H j-N H , — >  R -C H jN <  — >  R .C H = N H  B C < JJ  +  NHS

B. 2[C6H5.C H JjNH > 2[C8H 6CH,],N"' >  [C8H6C H ,],N -N [Ć H s.C #H8]t  >
saures *  c eH6CHO +  [C6H6CHs],N.N(OH)CHj .C 6Hs

[C8H6CHS]1N-N<gg»ć^ 6 \

Red-^  [C8HSCHS],N H  +  HN  • CHS • CaH5[COC,H5]

C. 2[C3H ,],N H  [CjHjjjN—N[C3H7], _ >  Ci h 5C 0 > N- N< C 0 C 1H6
C3H7NH(COCHs-CH8) +  CHgCHjCoŃ =  CH -CH aCHa 

V e r s u c h e .  ce,a,ęl-Tribenzyl-{i-benzoylhydrazin, C ^H jjN .O , aus Dibenzylamin 
<5 g) in Aceton -J- Lsg. von 5 g K M n04 in Aceton (12 Stdn. unter Biihren zu- 
tropfen lassen). Synthesen: a) 5 g salzsaurea Tribenzylhydrazin in 50 ccm Bzl. -j~ 
K,C08 (waaserfrei) +  2,5 g C8H6COBr 1 Stde. unter RiiekfluB gekocht, oder b) 1 g 
Tetrabenzylhydrazin in Aceton m it 0,5 g aceton. KMnO„ veraetzt. Aua h. BzL -f- 
w. Lg. weiBe N adeln , F . 181°, 11. in  Aceton u. Bzl., wl. in A ., unl. in  A . u. Lg., 
k. NaOH w irkt n icht ein, verd. Mineralsauren bewirken Lsg. unter Spaltung u. B. 
■»on C8H5CHO. Red. mit h. Eg. -f- Zn-Staub fiihrte neben D ibm zylam in  zu Benzyl- 
benzamid, Cu H lgNO, auB sd. Bzl. +  Lg., F . 106°. — a,ft-Dipropyl-u,@-dipropionyl- 
hydrazin, CjjEL^NjOj, aus Dipropylamin -f- K M n04 bei 0°; nach Abdampfen des 
Acetons im Vakuum Ruckatand in  JL gel., im Hochyakuum (0,4 mm) A. entfernt. 
Zatuckbleibendes H ydrazin ist ein gelbes Ol, bei langerem Stehen braun werdend, 
Geruch schwach m entholartig, 11. in  allen Losungsmm. Zer3. beginnt schon bei 
40°; mit Alkali in der Kalte, scbneller mit w. A lkali Geruch nach Propionaldehyd. 
Durch wiederholtea Fraktionieren dea Olea 2 F raktionen: I. 64—65° (0,4 mm),
II. Kp.oł 87°. F raktion  I  ist Propylpropionamid, C8HlaON, schwach gelbes Ol, 
acetamidattig riechend, 11. in  allen Losungsmm.; bei langerem Stehen braunlich 
werdend; laBt sich quantitativ yerseifen. Fraktion I I  Pfopylidenpropionamid, 
CeHu ON, fast geruchloaes, grunlichgelbes Ol. — a- Oxo-N-N-dipiperidyl, C10H18ON,, 
aus Piperidin -f- aceton. K M n04, gelbrotes O l, 11. auBer in  Lg., riecht deutlich 
nach Tetrahydropyridin, Geruch yerschwindet jedoch bei langerem Stehen; Prod. 
wird dunkler. Unl. in k. verd. NaOH, in h. NaOH Zers., unl. in  verd. HC1, beim 
Erwarmen Zera. u. leimartiger Geruch; 1. in Eg. mit braunroter Farbę. Durch 

VI. 1, 78
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Deat. bei 0,4 mm u. 80° wurde a-Piperidon, C8H9ON, olig, Kp.M 64—65°, eihalten 
neben Tetrahydropyridin, Chlorhydrat aus absol. A. -f- A. weiBe Nadeln, F . 229°, 
Zers. beginnt bei 220°. (L iebigb  Ann. 435. 265—77. W iirzburg, Univ. u. K arls
ruhe, Teehn. HocKsch.) H a b eb l a n d .

R o g e r  A dam s, A. W . S lo an  und B. S. T a y lo r , Aryl-l,3-benzodioxane (A ryl- 
methylensaligenine). (Ygl. A d a m s , F o g lee  u. K r e g e r , Journ. Americ. Chem. Soc.

44. 1126; C. 1923. III . 55.) Benzaldehyd u. seine SubBti- 
CHg tutionaprodd. kondensieren sich beim Erhitzen auf dem

“iO .WaBBerbad łeicht mit Saligenin  u, substituieiten Salige-
JcHR nioen zu 2-Aryl-l,3-benzodioxanen (Formel nebenst.). Beim

Benzaldehyd oder Nitrobenzaldehyd u. Saligenin bewirkt 
ein Zusatz von Benzoesaure eine starkę Beschleunigung 

der Bk. — Zimtaldehyd yerhalt sich wie Benzaldehyd, wakrend einfache aliphat. 
Aldehyde keine Kondensationsprodd. liefern.

E x p e r im e n te l le a .  l,3-Benzodioxane aus: Saligenin u. p-Chlorhenzaldthyd, 
Cu H u OsCl. F . 107—107,5°; Saligenin  u. p-Brombenzaldehyd, C14Hu O,Br. F . 117 
bis 117,5°; Saligenin u. m-Nitrobenzaldehyd, Cu H n 0 4N. F. 88—89,5°; Brom- 
saligenin, [5-(Br)-2-(OH)C6H4CHsOH], u. Benzaldehyd, Cu Hu OsBr. F. 85°; Brom- 
8aligenin u. p-Chlorbenzaldehyd, C14H10O,BrCl. F. 147—148°; Bromsaligenin u. 
p-Brombenzaldehyd, Cu H10O,Br,. F. 143—144°; Bromsaligenin u. Zimtaldehyd, 
C18HI8OaBr. F . 118-120°; M ethylsaligenin , [5-(CHs)-2-(OH)CsH 1CHsOH], u. Benz
aldehyd, C16Hu Os. F . 90°; Methylsaligenin u. p-Brombenzaldehyd, C1(,H130jBr.
F . 130°. — p -H 0m08aligenin, 5-CH3-2.0H -C 6H4C H ,0H . D urch katalyt. Bed. yon 
27,2 g Aldehyd in 100 ccm A. mit 0,23 g Platinosyd u. 0,1 ccm n. FeCls-Lsg. bei 
1,5 a t Druck (40 Min.). F . 105°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2417—20. 1923. 
U rbana [111.].) Sonn.

H e in r ic h  B iltz  und K u rt S ed la tsc h eek , 5-NitrobarMtursawen. Es werden 
methylierte u. athylierte Dilitursiiuren  (5-Nitrobarbitursauren) dargeatellt auf dem 
W eg der Osydation yon Allosanozimen (Violursauren) mit konz. HNOa. Die festen 
Nitrobarbitursauren sind farblos, ihre Lsgg. gelb; sie sind starkę einbas. Sauren. 
Die N itrobarbitursaure u. ihre M onosabstitutionsderiw . sind gegen Laugen recht 
beatandig. OfFenbar zeigt Bich leichte Y erseifbarkeit bei denjenigen Verbb., die 
das austretende CO neben zwei H-freien N-Atomen en thalten , nicht aber bei 
Stoffen m it nur einem benachbarten Alkyl. D er neben der Nitrogruppe stehende 
H  ist leicht durch Cl oder Br zu ersetzen; der am N Btehende H  reagiert dabei 
nicht. Die Halogenide eind gegen W ., besonders h. W . unbestandig; aus Chlor- 
nitrobarbitursaure z. B. wird — wohl un ter Zwischenbildung von Nitrobarbitur8iiare 
u. unterhalogeniger Saure — Chlorpikrin, aus Bromnitrobarbitursaure Brompikrin frei. 
AuBerdem entsteht noch der betreffende Harnstoff. W ird  Chlorkalk zugesetzt, fi<>

_ spaltet sich die Geaamtmenge Nitrohalogenbarbitur-
/  1 Cl saure y511ig zu Hałogenpikrin u. Harnstoff auf. —

O C ( C < No 3 D ie Bestandigkeit der Nitrohalogenbarbitursauren
\N (C H 3).ĆO gegen W . w achst m it der Alkylierung iiber die Mono-

alkylderiw . zu den bei 50° kaum yeranderten Di- 
alkylderivv. Aueh SchmelzpunktsbeziehuBgen nicht alkylierter u. alkylierter Vetbb. 
der N itrobarbitursaure-, Bar bitura aurę- u. yerwandter Reihen (a. nebenst. Formel) 
werden erortert.

V e r s u c h e .  Violursaure; Rotung yon etwa 220° ab, Zers. bei 240—241° (Tief- 
lotfarbung); w ird m it konz. HNOa ubergefiihrt in  S-Nitrobarbitursaure (Dilitwr- 
saure), Prism en aus W .; Zers.-Punkt 180—181° (tiefgelbe Schmelze); gibt in W. 
mit Cl 5-Chlor-5-nitrobarbitursaure, C4HS0 6N8C1; Nadeln aus Bzl., Z e r s . - P u n k t  86 
bis 87°; sil. in A ., A . u. Aceton; 11. in  Chlf., wl. in W ., durch welches langsam
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Zers. erfolgt in 5-Nitrobarbituraaure u. Chlorpikrin, bezw. Harnstoff. — 5-Brom- 
5-nitrobarbitursdu,re, C1Hi 0 6N8B r; aus 5-Nitrobarbitursaure u. Bromwasser unter 
Eiskiiblung; Nadeln aus B zl, Zers.-Punkt 108°; zers. sich mit W. in  Nitrobarbitur- 
saure u. Brompikrin. — 1-Methyl-S-nitrobarbitursdure (Monomethyldilitur saure), 
C6H60 6N3; aus Methylyiolursaure mit konz. HNOs; Nadeln aus W . u. HC1 mit 
2H aO; Zers.-Punkt 142—143° (tiefgelbe Schmelze); 11. in  h. A ., Aceton, Eg., swl. 
in A. — NH4-C5H40 6Na; seidige Nadeln (aus W.). — K -C 5H40 5N ,; Nadeln; wl. in 
W . — Na-C6H40 6N8 -f- HaO; yerfilzte Nadelchen. — Ba(C5H40 6N3)s +  HsO, 
Nadelchen, wasserfrei gelblich. — l-Methyl-5-chlor-5-nitrobarbitursdure, C6H 40 6N3C1, 
(Formel nebenstehend); secbsseitige Tafeln aus A., Zers.-Punkt 122—123°; 11. in h. 
Chlf., sil. ,in Aceton, Bzl. u. A., wl. in P A e.; W ., besonders kochendes, spaltet zu 
H ethylnitrobarbitursaure, M ethylharnstoff, Chlorpikrin u. COa. — 1-Methy 1-5-brom- 
5-nitrobarbitursdure, C6H40 6NaB r; Priamen aus A ., Zers.-Punkt 137—138°. —
l,3-Dimethyl-5-nitrobarbitursdure (JDimethyldilitursdure); aus 5-Chlornitrobarbitur- 
saure u. Diazomethan; Nadeln aus h. W . +  HC1; Zers.-Punkt 148—149° (tiefgelbe 
Schmelze). — Na*C<jH0O6N3 +  4H aO; gelbe Nadelchen. — K-Salz, gelb. — Die 
Saure geht bei der Chlorierung uber in l,3-Dimethyl-5-chlor-5-nitrobarbitursaure, 
Oktaeder aus A .; Zers.-Punkt 150°; gegen Lackmus neutral; unl. in NaOH; bei 
langerem Kochen mit W. Chlorpikringeruch. — l,3-Dimethyl-5-brom-5-nitrobarbitur- 
saure, Oktaeder aus A .; Zers.-Punkt 152°. — l-Athyl-5-nitrobarbitursaure (A th y l- 
dilitursaure), C6H70 6N8; aus Athylviolursaure u. konz. HNOa; Nadeln aus h. W . +  
HC1 mit 1 Mol. H ,0 ;  Zers.-Punkt 132—133° (tiefgelbe Schmelze); 11. in  A., Aceton, 
kaum 1. in A. u. Chlf. — NH4-C6H60 5N3, Nadeln. — K • C0H9O6N3; gelbe Nadelchen.
— Na-C0H6O6N3 -(- HaO, gelbe Nadeln. — Ca(C6H?0 6Na) ,; Nadelchen (aus h. W.).
— Sr(C6H 60 6N3)t -j- H aO , kurze Prismen. — l-Athyl-5-cMor-5-nitrobarbitur8dure, 
C,H90 6N3C1; rhomb. B lattchen auB h. A., Zers.-Punkt 127—128°; 11. in  Aceton, Chlf.,
A., Bzl.; liefert beim Kochen mit W . Chlorpikrin. — l-Athyl-5-brom-5-nitrobarbitur- 
saure, C6Hs0 6NaB r; B lattchen aus h. A .; Zera.-Punkt 138—139°. — 1,3-Diathyl- 
5-nitrobarbitursaure (Diathyldilitursaure), C8Hu OsNa ; aus Diathylyiolursaure u. 
konz. H N 03; Oktaeder aus h. W .; Zers.-Punkt 116—117° (tiefgelbe Schmelze); b11. 
in Aceton, Chlf., A. u. Bzl., zll, in  A. — NH4-C8H10O6N3; seidenglanzende Nadeln.
— Die Saure entsteht auch durch unmittelbares Nitrieren von 1,3-Diathylbarbitur-
Baure mit HNOs; das F iltra t enthielt Diathylalloxan, beim E indunsten kryBtallisiert 
Tetradthylalloxanłin (harte, glasglanzendo K rystalle vom Zers.-Punkt 161—162° 
nntor Eotung) aus. — J,3-Didthyl-5-chJor-5-nitrobarbitursdure, C8H 10O6N3C l; eis- 
blumenahnlich vereinigte sil. Nadelchen (aus Bzl.); Zera.-Punkt 53°; gegen Lackmus 
neutral; wl. in Laugen. — l,3-Didthyl-5-brom-5-nitrobarbitursdure, C8H i0O6N8B r; sil. 
Nadelchen aus Bzl.; Zers. bei 63—64°. — Die Priifung des Yiolantins von Ba ey eb  
(Liebigs Ann. 127. 223 [1863]) — durch Krystallisation u. Miachen h. Lsgg. yon 
ViolurBaure u. D ilitursaure aus W . oder Eg. oder A. — fiihrte zu Zweifeln an der 
Esistenz einer Verb. dieser beiden Sauren. Neben den K rystallen der beiden 
Sauren diirften sich nur MiBchkrystalle ausgeschieden haben. — Gemiache yon 
Methylyiolursaure u. M ethyldilituraaure oder der athylierten Sauren ergaben aus- 
sehliefllich die K rystalle dieser Sauren zuriick. (Ber. D tsch. Chem. Ges. 57. 339 
bis 349. Breslau, Uniy.) B loch .

A rth u r W . D ox und L e s te r  Y oder, Einige Bialkylbarbitursauren m it tertidrer 
Amirogruppe. Zwecks physiol. Unters. sollten aus D ialkylbarbitursaure u. Verbb. 
®it bekannter physiol. W rkg. Prodd. hergestellt w erden, in  denen die Bindung 
eine Hydrolyse u. somit getrennte physiol. W rkg. der einzelnen Komponenten
veihinderte.

V e rsu c h e . Bei der doppelten Alkylierung des Malonsaureesters ist es ratsam, 
das nicht substituierte Alkyl zuerst einzufuhren, da die Alkylenbromide leicht zur

78*
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B. cycl. Derivate neigen, bei denen beide H  dea Estera aubstituiert sind. Athyl- 
y-brompropylmalonsaureathylester, ClsH310 4Br, aua Na-Atbylmalonaaureester -f- Tri- 
methylenbromid in ad. Bzl., olig, K p.,0 169—174°. — Athyl-y-diathylaminopropion- 
saureathylester, C18H310<N, aua vorigem -f- (C3H5)3NH; nach Scbutteln mit NaOH 
zuriickbleibendes 01 ist gelb , Kp.e 143—149°. — 5-Ałhyl-S-y-diathylaminopropyJ- 
barbitursaure, C13H !30 3N3, aus yorigem -{- Harnatoff -f- C2H 6ONa im Autoklayen 
bei 108°; aua W . F . 165—166°, unl. in  konz. A lkali, A ., Bzl., 11. in W . u. A., 
bildet mit Sauren Salze. — Athyl-y-acetanilinopropylmalonsaweathylester, C20Hs,O5N, 
aus dem Na-Salz von Acetanilid erstgenanntem Ester in Bzl., gelbes 01, Kp.u  244 
bis 250°. — 5-Athyl-5-y-aeetanilinopropylbarbitur8aure, Ci7H sl0 4N8, aus vorigem - f  
CjHjONa +  Harnatoff; aus Bzl. -j- wenig A. K ryatalle, F . 180°, 11. in A ., wl. in 
Bzl. u. h. W . — Athyl-y-acetphenetidinopropylmalonsaureester, C ^H ^O jN , B. analog 
der Acetanilid rerb ., olig, Kp.4 237—240°. — 5-Athyl-5-y-acctophenetidinpropy\- 
barbitursawe, C,9Hi50 6N3, aus Bsl. K rystalle, F . 158—159°, U. in  A., wl. in Bzl. 
u. h. W . — iso-Amyl-y-brompropylmalonsaureester, C15H 270 4B r, o lig , Kp.ls 175 bis 
182°; es hinterbleibt reichliehe Menge einer Verb. mit hoherem Kp. — tso-Amyl- 
y-diałhylaminopropylmalonsaureester, C19HSJ0 4N , gelbes 01, Kp.6 155—161°. — 
5-i80-Amyl-5-y-diathylaminopropylbarbitnrsaure, C,8H390 8N3, aua W ., F. 133°, wl. 
in  W ., 1. in  A., A. u. Bzl. — iso-Amyl-y-athylanilinopropylmalonsaureeiter,
C,3H370 4N, gelbea Ol, Kp.4 194—201°. — 5-iso-Amyl-5-y-athylanilinopropylbarbitwr- 
edure, C!0H39O8Nj, aua Bzl. -f- Lg. N adeln , F. 135°, unl. in W ., 11. in  Bzl., A. tt. 
A. — leoamyl-y-acetphenetidinopropylmalonsaureester, CJ5HS9OgN, gelbea 01, Kp.t 245 
bis 250*. — 5-Isoam yl-5-y-acetphenetidinopropylbarbitur8aure, C!sHB10 6Ns , aus Bil. 
-j- A. Krystalle, F . 155°, unl. in W ., wl. in  Bsl., 11. in  A.

P h y a io l .  E ig e n s c h a f t e n .  Alle beschriebenen B arbitursauren haben einen 
bitteren , yeronaliihnlichen Geachmack. Sie zeigen nicht die charakterist. hypnot. 
W rkgg. der einfacher aubstituierten D ialkylbarbitursauren. Die Unwirksamkeit 
kann einerseits au f ibre Unloslichkeit u. dadurch bedingte Abaorptionaunmoglichkeit 
zuruckgefuhrt werden, andererseits auch au f die A nderung dea Yerteilungs- 
koeffizienten. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 45. 1757—62. 1923. D etroit [Mich.], 
P ab k , D a v i8 & Cie.) H aberland .

A rth u r  W . D o s  und A d rian  Thom as, 5,5-Diarylbarbitursauren. Diphenyl- 
malonaaureathyleater u. D i-p-tolylm alonsaureester laasen sich mit CO(NH,)s n. 
CsH5ONa nicht zu arylsubatituierten B arbitursauren kondenaieren, da sie hierbei 
CO, abspalten. Sitzt in  den Phenylgruppen jedoch eine OH-Gruppe, ao findet 
Kondensation atatt. Yff. gelang die D arst. der 5 ,5 -Di-p-oxyp?tenylbarbitur8aUfe, 
die jedoch keine merkliche hypnot. W rkg. beaitzt.

V e ra u c h e . Diphenylm alonsaureathylester, C19H ,0Oł , durch Kondensation von 
Oxomalonaaureester -j- C8H6 bei Ggw. von konz. H sS 04 (Olbad yon 70°, 7 Stdn. 
riihren); dickes, gelbea O l, Kp.s 180 —200°, nach mehrtagigem Stehen k ry s ta llin . 
erstarrend, aus A. F . 58—59°, weiBe Prismen, 11. in  A. Beim Vers., den Ester mit 
CO(NH,), +  CaH 6ONa zu kondensieren , wurden erhalten Diphenylessigsćiwe, 
ChH jjO j, u. Diphenylacetamid, C14H i,N 0 . — Di-p-tolylmdlonsaureatTłylester, F. 91 
bis 92°; gibt m it CO(NH,), - |- C5H5ONa Di-p-tolylessigsaure u. Di-p-tolylacetamid, 
C18H 17NO, aus yerd. A. weiBe Nadeln, F . 190°, unl. in  W ., 11. in A. — Di-p-oxy- 
plienylmalonsatireatltylester, C11H340 8, durch Kondensation yon Osomalonsaureester +  
CjHjOH +  gasfSrmige HCI, aus h. W . flachę Nadeln, F . 133—134°, wl. in W-,
11. in  A. u. yerd. Alkali, gibt mit FeCls Blaufarbung. — 5 ,5 -D i-p-0xyptenylbarMtur- 
faure, C18H12N ,0 6, aus yorigem +  CO(NHs) -J- CjHjONa im Autoklayen; aus b. 
W . Nadeln, F . 288—290°, wl. in  h. h. W ., 11. in yerd. Alkali u. A., gegen FeCls 
wie yoriges. — Diphenoxymalon8aureathyle8ter, C j A A ,  aua C8HsONa +  Dibrom- 
malonester, olig, Kp.s 195—204°. — 5,5-Diphenoxybarbitursaure, Ci6H i,N j06, ans
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Bzl. u. A. weiBe Nadeln, F . 192°, unl. in W ., wl. in Bzl., 11. in A., GeBehmaek 
Btark b itter, physiolog. wirkungelos. — D i- 4 - oxy-3-methylphmylnialonsdurester, 
CjjHjsO,,, aus verd. A. weiBe Prismen, F. 107—108°; fallt aua alkoh. Lsg. -f- W. 
anfangs olig; m it FeCJa Blaufarbung. — S^-Di-d-OKyS-niethylphenylbarbituridure, 
aus verd. A. weiBe PrismeD, F . 217—219°, unl. in W ., 11. in A., geruch- u. ge- 
sehmaeklos, mit FeCls Blaufarbung. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45.1811—16. 1923. 
Detroit [Mich.], P a b k , D a y is  u . Company.) H a b er l a n d .

A rth u r  W . L o x  und B ru ce  H ouston , Acetonylbarbitursdure und einige ihrer 
Deriuate. Acetonylbarbitursdure, C7H8N ,0 4, durch Zufugen einer Lsg. von 41,5 g 
krystallisiertem CHsCOONa'' +  28,2 g Monochloraceton in 300 ccm 80%ig. A. zu 
6d. Lsg. yon 50 g Barbitursaure in 250 ccm W . Aus verd. NaOH +  HC1 gelbe 
Krystalle, F . 238—240° (Zers,), wl. in  k. W., 1. in  h. W .. fast unl. in A., 11. in  verd. 
Alkalien: macht aus A cetaten CHaCOOH frei. Hypnot. W rkg. verm indert gegen- 
fiber anderen alkylsubBtituierten Barbituraauren Nebenprod.: Diacetonylbarbitursaure, 
weiBe Nadeln.

Acetonylbrombarbitursaure, C7H7N50 4Br, durch Bromieren der Acetonylbarbitur- 
saure in  W ., aus h. W . weiBe Nadeln, ohne Geschmack, Zere. ohne F. bei 143°. — 
Acełonylchlorbarbitursaure, C7H7NS0 4C1, auB h. W . weiBe Nadeln, F . ca. 245°, Zers. 
beginnt bei 175°. — Diacetonylbarbitursaure, C10H1sNjO6, weiBe Nadeln, F . 264 
bis 266° (Zers), unl. in k. W . u. A., 1. in  Alkali, Geschmack bitter. — Acetonyl- 
attylbarbitursaure, Ci0H łsN,O4, aus A. weiBe, bitter schmeckende Krystalle, F . 216 
bis 217°. — Acetonylbemylbarbitursaure, C14H14N ,0 4, aus A. priamat. Krystalle, 
bitter schmeckend, F . 224—225°, unl. in W ., 11. in  A. — Acetonylathylbarbitursaure. 
C,H12N j0 4, aus A. flachę Krystalle, F . 238—239°, Geschmack bitter, wl. in W., 1. 
in A. Die hypnot. W rkg. aller dieBer Verbb. ist bedeutend schwacher ais die des 
Veronals. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 252 — 56. D etroit, P a b k , D a y is  
u. Comp.) H a b e e l a n d .

E yuzo Iw a ts u ru  und M asaji C h ik an o , Uber die Entstehung des Uracils aus 
dem Cytosin durch Faulnis. D urch faulendes Pankreasgewebe in einer aus W itte- 
8chem Pepton, Traubenzucker u. Spuren M gS04 u. Na-Phosphat hergestellten, Ober- 
schnB von CaC08 enthaltenden N ahrlsg. wurde Cytosin bei 37° in  34 Tagen zu 
ca. V, in Uraeil yerwandelt. (Journ. of biochem. 2. 279—81. 1923. Oeaka, Med. 
Akad.; Ber. ges. Physiol. 20 . 371. Ref. K a p fh a m m e r .) Sp ie g e l .

B a sik  L a l D a tta ,  L o k n a th  M irsa  und J o g e n d ra  C h a n d ra  B a rd h a n , Die 
Ezplosionstemperatur endothermischer Stoffe. I I . Trinitro-n-Jcresolate und ihre E x-  
plosionstcmpcraturen. (I. vgL D a tta  u . Ch a t t e b je e , Journ. Chem. Soc. London 
115. 1006; C. 1920. I. 850.) Die Explosioristemp. (E.) einer vollkommen reinen 
Substanz is t eine physikal. Konstantę wie Kp. oder F . — Trinitro-m-kresol == T.
— Acenaphthen-T, C12H 10-T. Aus A. gelbe federartige K rystalle; F . 120°; E. 451°.
— Fluoren-T, C18Hl0.T . Aus Bzl. tiefgelbe N adeln; F . 109°; E. 421°. — Allyl- 
amin-T, 3CSH ,N *T. Aus A. -f- Bzl. durcheichtige gelbe K rystalle; F . 165°; E. 265°.
— Benzylamin-T , C7H0N*T. Aus W . goldgelbe N adeln; F . 185°; E . 406°. — 
Camphylamin-T, Cl0H19N*T. Aus salzsaurem Amin u. Kresol in h. W . A ub  W. 
citronengelbe N adeln; F . 183°; E. 391°. -  M enthylam in-T , C ^ H ^ N ^ T . Aus h. 
W. citronengelbe N adeln; F. 200° (Zers.); E. 410°. — Ptperazin-T, 2C4H10N ,-T . 
Aua A. -}-W . (1 : 3) citronengelbe N adeln; F . 220—225° (Zers.); E. 359°. — a-Naph- 
thylamin-T, C10H9N*T. Aus salzsaurem Amin u. Kresol. Aus W . gelbe Nadeln;

165-170° (Zers.); E. 470°. — p-C hloranilin-T , C6H„NC1.2T. A ub W . citionen- 
gelbe Nadeln; F . 170—172°; E . 449°. -  p-Brom anilin-T, C6H„NBr*2T. Aus A . +  
W. citronengelbekornige K rystalle; F . 172,5°; E. 441°. — p-Jodanilin-T , C6H ,N J*2T. 
Aus yerd. A. hellgelbe N adeln; F . 152°; E. 466°. — o-Anisidin-T, CsHł(OCHs)NHJ .T . 
Aus A. hellgelbe N adeln; F . 178° (Zers.); E. 349°. — o-Phenelidin-T, C6H 4(OCsH5).
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NHj*T. Aus A. hellgelbe N adeln; F. 165°; E. 385°. — Hexamethylentetramin-T, 
(CH,)6N4»T. Ans A. +  Bzl.; F . 175°; E. 325°. — Pseudocumidin-T, C6HS(CH8),- 
N H ,*2T. Aus A. gelbe Nadeln; F . 183° (Zera); E. 477°. — Triphtnylguar.idin-T, 
(NHC6H5),CNCeH5«T. Aus A. gelbe prismat. N adeln; F . 182°; E. 454°. — B i-  
methyl-a-naphthylamin-T, C1,H JN(CHj)ł -T. Aus Bzl. Tafeln; F . 154°; E. 358°. — 
a-Naphthol-T, ClaH80*T. A ub yerd. A . orangegelbe aeidige N adeln; F . 159°; 
E. 472°. — fi-Naphthol-T, CI0H 8*T. Aua yerd. A . orangefarbene Nadeln; F . 124°; 
E. 452°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2430—33. 1923. Caleutta [Indien].) S onn .

S a r i  L an d s te in e r  und M lch ae l H e id e lb e rg e r , Unterscheidung von Oxyhamo- 
globmen m it H ilfe wechselseitiger Loslichkcittpróben. Messung der elektr. Leitfahig- 
keit in Lsgg. aalzfreier Hamoglobinkryatalle yon yerachiedenen Tierarten zeigte 
durch Zuaatz von einem zum anderen deutliche Unterschiede gegenuber Zuaatz 
deaselben. Die Hamoglobinkryatalle yon Pferd, Hund, B atte u. Meerschweinchen 
erwiesen sich ais yerschieden, die yon P ferd u. Esel ais gleich. (Journ. Gen. 
Phyaiol 6. 131—35. 1923. RoCKEFELLER-Inat.) MOl l e e .

M. N ie re n s te in , Notiz zum  Nachweis des JResorcinkcrns im Gerbstoff des Que- 
braehoholzes. Mit Bezug auf die Veroffentlichung yon E in b e c k  u. J abłoński 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1906; C. 1923. I II . 1327) w eh t Vf. darauf h in , daB 
er bereits vor langerer Zeit (Collegium 1905. 70; C. 1905. I. 936) Be&orcin aua 
genanntem  Gerbstoff erhalten h a t, u. daB P e r k in  u. G tjnnel (Journ. Chem. Soc. 
London 69. 1303 [1896]) Fisetin  im Qaebrachoholz gefunden haben. (Ber. Dtach. 
Chem. Gea. 57. 356. Briatol.) H ab ebla n d .

M asaji T ak ed a , Uber die Proteinverbindungen m it Sauren oder Laugen. Kryo-
ekop. Yeraa. mit 5 X  umkryatallisiertem u. unter D ruck 4 W ochen lang dialysiertem 
Ooalbumin fiir Bich (kein A) u. nach Zuaatz von Saure oder Lauge. Bei Konz. yon 
0,004-n. HCl u. 0,75% Albumin ist A wie bsi reiner HC1, geht bei zunehmender 
HCl-Konz. bis 0,016-n. zuruck, um dann konstant zu bleiben. Mit NaOH bis 
0,031-n. keine Anderung yon A gegenuber reiner NaOH-Lsg., erst bei hoheren 
Konzz. Erniedrigung, die bei Zusatz yon NH*OH noch w eiter abnimmt. Vf. nimmt 
an, daB bei der langen D ialyse Bindung zwischen N H , eines Mol. u. COOH eines 
anderen ein tritt, die durch Saure oder Lauge getrennt w ird , so daB die Anzahl
der Albuminmolekeln yerm ehrt, der oamot. Druck also gesteigert w ird (Konstanz
erst nach 20—30 Min.). Bei der masimalen Ionisation deB Albuminchlorids (vgl- 
oben) sind gleich?iel Albumin- u. Cl-Ionen yorhanden. D a somit die Halfte der 
Depreasion durch jane herbeigefiihrt ist, laBt sich das Mol.-Ge w. zu 1982 berechnen. 
(Journ. ofbiochem. 2. 103—15. 1922. Tokyo, Uniy.; Ber. ges. Phyaiol. 20 . 372—73. 
1923. Ref. F e l ix . )  S p ie g e l.

A. J . J .  Y a n d e v e ld e , B ie  Fallung der Milcheitoeifistoffe durch die Kupfcrtalie. 
(Vgl. Rec. trav. chim. Paya-Bas 42. 620; C. 1923. III . 1083.) D er Inbalt deckt 
sich mit dem der zitierten Arbeit. Es findet sich ferner eine bibliogcaph. Zu- 
BammenBtellung der biaher yeroffentlichten A rbeiten iiber Verbb. oder Additiona- 
prodd. der Cu-Salze mit yerachiedenen EiweiBatoffen, bei denen diejenigen der 
Milch kaum berucksichtigt waren. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 32. 376—86. 1923. 
Gand, Inst. agron. sup.) Sp ie g e l .

K eizo Ko d am a , iiber die Lóslichkcit von Globulin in  neutraler Salzlosung■ 
JEdestin geht in  L8g., wenn es sich mit Sauren oder Basen yerbindet. Bei ge- 
steigerter HCl-Menge wird die Viscositat der Lsg. bi3 zu einem Masimum yermehrt, 
dann wieder yerm indert, wahrend die Viscoaitat der NaOH-Lsg. yon der Menge 
NaOH weitgehend unabhangig ist. Der Anderung der Viscositat bei der HCl-Verb. 
geht diejenige der Leitfahigkeit parallel, bei der NaOH-Yerb. nimmt sie mit der
Menge gebundenen Alkalia zu. Bei dieaer w ird die DisBOziation durch andere Ną-
Ionen nicht ao stark zuriickgedrangt wie bei jener durch andere Cl-Ionen, die



1924 I. E. B io c h e m ie . 1207

Edeatinanionen sind weniger stark hydratiaiert ais die Edeatinkationen. Die Loa- 
lichkeit in  NaCl-Lagg. hangt yon dereń Konz. £>0,2-n.) u. pH (nicht ]>5,9) ab. 
A uf der aauren Seite von pjj =  5,9 ist es ais HCl-Verb. gel., auf der baa. Seite 

NH 01ais B<^QQQjra, das bei UberschuB von Na', deutlich erst von pH =  8,0 an , bei

SakuberschuB unter Abdissoziation von N a‘ in Lsg. geb t, bis dahin in NaOH u. 
unl. Edestin dissoziiert ist. (Journ. of biochem. 1. 419—32. 1922. Tokyo, Univ. 
Ber. ges. Physiol. 20 . 371—72. 1923. Ref. F e l ix .) Sp ie g e l .

E lm a r  B. B ro w n  und T re a t  B. Jo h n so n , Der Zucker in  Tuberkulinsaure, der 
Nu,deinsau,re der Tuberkelbazillen. Tuberkulinsaure (3,8 g) +  30 ccm W . -f- 10 ccm 
konz. H jS 04 wurden 25 Stdn. unter RiickfluB auf 125° erhitzt, nach beendeter Bk. 
wurden 50 ccm W . zugefugt u. aus der Beaktionsfl. 50 ccm abdest. In  diesem 
Destillat konnten Vff. Atneisemaure nachweiaen. Der Kolbenriickstand enthielt 
Laoulinsaure, identifiziert ala Ag-Salu, C6H70 8Ag. D ie so festgestellten Zers.-Prodd. 
zeigen, daB die Nucleinsaure der Tuberkelbazillen eine Hexose ais Zuckerkomponente ’ 
enthalt. Von Pyrim idinen wurden gefunden Cytosin (9 °/0 yom Gewicht der Nuclein
saure) u. Thym in  (11,8%), Uracil w ar abwesend. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 
1823—27. 1923. New Hayen [Conn.], Yale Univ.) H a b eela n d .

E. Biochemie.
E. W e r th e im e r ,  Uber irreziproke Permeabilitat. IV. Der Salzeffekt an der 

lebenden Membran. (III. ygl. S. 346.) Bas. Farbstoffe in dest. W . gel., gehen yiel 
schwerer, nach grflndlichem Auswaschen so gut wie nicht mehr dureh die Frosch- 
hautmembran hindurch, wahrend der gleiche Farbstoff in einer Elektrolytlsg. durch 
die gleiche Membran g la tt hindurch geht. Das gleiche erfolgt, wenn man den 
Farbstoff sta tt in  W . in einer isoton, .Nichtleiterleg., wie Bohr zucker, Trauben- 
zucker, Glykokoll, H arnstoff aufnim m t Auf diese W eise laBt sich der Salzeffekt 
L oebs an einer lebenden Membran demonstrieren. Fiir saure FarbBtoffe gilt diese 
Elektrolytwrkg. nicht. Die DurchliisBigkeit der gleichen Membran fiir NaCl unter- 
liegt ebenfalis dem Salzeffekt, um gekehrt ist Zucker nur durchgangig, wenn die 
Membraninnenseite mit einem Nichtleiter in Beruhrung steht, ebenso yerhalten sich 
Aminosauren u. Peptone. D ie Kombination von Nichtelektrolyt -f- Narkoticum (A.) 
wirkt der N ichtelektrolytw rkg. entgegen. Die Durchlassigkeit fur Salze w ird re- 
versibel ge3teigert. F ur die AuBenseite der Froschhaut ist es belanglos, ob sie von 
einer Elektrolyt- oder Nichtelektrolytlsg. umspult wird. Mit einer ganz geringen 
Menge Alkali oder Saure durchlassiger gemacht, ist auch an  ihr der Salzeffekt 
deutlich nachweisbar. An der abgetoteten Membran gilt weder der eigentliche, 
noch der umgekehrte Salzeffekt. (PFLtłGEEs Arch. d. Physiol. 201. 488—502. 1923. 
Halle, Uniy.) F e a n k ,

E. W e r th e im e r , Weitere Studien iiber die Permeabilitat lebender Membranen.
V. t)ber die Krafte, die die Wasserbewegung durch eine lebende Membran bedingen. 
(IV. ygl. yorst. Kef.) Die W asserbewegung durch die lebende Froschhautmembran 
wird bestimmt durch den oamot? Druck der Lsgg., durch die elektr. Ladung der 
Elektrolyte u. durch eine noch nicht geklarte physiol. Triebkraft, die bewirken 
kann, daB, wenn innerhalb u. auBerhalb der n. FroBchhaut genau die gleiche 
Elektrolytlsg. oder Plasm a oder W . sich beBndet, eine W asserbewegung yon auBen 
nach innen stattfindet. (P f l Dg e es  Arch. d. Physiol. 201. 591— 602. 1923. Halle, 
Uniy.) F e a n k .

W . W . E adsim ow B ka, Die W irkung versćhiedener Sauren au f die Gewtbezellen 
warmbliltiger Organismen. (Vgl. K e o k t o y s k i u . R a d zim o y sk a , Journ. of Physiol. 
58.275; C. 1922. III . 1147.) A uf den Verlust der Lebensfahigkeit der Milzgewebe-
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zellen junger Kaninchen ist bei 1j%- std. Einw. von Saurelsgg. sowohl pH der Lsg. 
wie der Charakter der angewandten Saure von EinfluB. Nach ihrem Giftigkeits- 
grade ist zu ordnen: HC1, HsS 04 H8P 0 4 Citronensaure < [ Milchsaure <[ 
Essigsaure. Am widerstandsfiihigBten sind die Gewebszellen der Milz gegeniiber 
HC1 u. HsSOł , dereń H'-Grenzkonz. bei pn  =  2,85 liegt. Am giftigsten ist die 
Essigsaure; ihre H ‘-Grenzkonz. fiir das W acbstum lag bei pH => 5,21 bis 5,10. 
Eine entscheidende Kolie bzgl. des Giftigkeitsgrades von Lsgg. mit gleicher [H-] 
spielen die undissoziierten Moll. der Saure. Die H-Ionen dringen nicht in das 
Innere der unbeschadigten Zelle ein, aber sie fordem das Eindringen der undisso
ziierten Sauremoll. D ie verschiedenen Arten von Zellen des Milzgewebes des 
Kanincbens verhalten sich gegeniiber der angewandten Saure nicht gleich. (Bio- 
chem. ZtBchr. 142. 36—43. 1923. Kiew, Bakteriol. Inst.) W o l f f .

E u d o lf  H ó b er, Die Wirlcung der Ionen an physiologisćhen Gremflachen. Jede 
elektr. Beizung von Zellen geht mit Bewegung von Ionen einher, muB also aueh 
yon einer Anderung in der Konz. derselben begleitet sein, die in  der Zelle das 
osmot. Verh. andert. Da nach Ansicht des Yfs. das osmot. Yerh. nur durch die 
Annahme von Membranen um die Zelle herum zu erklaren ist, so andern Ionen- 
yerachiebungen die Funktionen der Zellmembran. Ionenwrkgg. auf Zellen sind 
daher W rkgg. auf Zellgrenzflachen, die elektr. Ladung der Zellen selbst durch 
Phasengrenzpotentiale bedingt. Zur Erklarung jener Ionenwrkg. kann man nach 
Ostw a ld  eine fiir Ionen verschieden duichlassige Membran (Ionensieb) oder im 
Sinne von H aber  u. a. Veranderung eines Grenzflachenpotentials annehmen. Fur 
die groBere W ahrscheinlichkeit der ersten Annahme sprechen Verss. an Pflanzen- 
zellen, nach denen dereń osmot. Verbaltnisse (Plasmolyse, Deplasmolyse) durch be- 
stimmte Ionen verandert werden. (Yerh. Ges. Dtscb. Naturf. u. A rzte 87. 255—71. 
1922; Ber. ges. Physiol. 20 . 358—59. 1923. Ref. H a n d o y sk y .) Sp ie g e l .

K . S piro , S ie  Wirlcung der Ionen a iif Zellen und Gewele. Jedem Elektrolyten 
kommt eine bestimmte Rolle im Leben der Organismen zu, u. z war in jedem Organ 
eine fiir dieaes charakterist. W rkg. Das gilt aueh bzgl. der Synergismen u. Anta- 
gonismen einzelner Ionen. D er Gesamtorganismus hat die Aufgabe, die Ionen- 
gleichgewichte in den emzelnen Organen zu regulieren u. aufeinander abzustimmen, 
wofiir im Zwischenhim besondere Zentren vorhanden zu sein scheinen, worin aber 
aueh chem. Prozesse (Kompleibildung) Anderangen hervorrufen konnen. Patholog. 
veranderte Zellen haben veranderte Ionengleichgewichte. (Verh. Ges. Dtseh. Naturf. 
u. Arzte 87. 272—98. 1922; Ber. ges. Physiol. 20. 359. Bef. H a n d o v sk y .) Sp.

O tto F u rth , U ber einige Fragen des Kohlehydrałabbaues und -aufbaues in der 
lebenden Zelle. Zuaammenfassender Vortrag iiber Deuere Forschungen. (Osterr. 
Chem.-Ztg. 27. 1—3. 11—13.) J ung .

E t . P flan zen o h em ie .

A. E ib n e r  und K. S chm id inger, Erste quantitative Analyse eines Leinoles, 
Zu? Konstitułion der LeinSle. Ein holland. Leinol mit den Kennzahlen Jodzahl 
173,6, SZ. 2,3, Oxysauren 0,50% enthielt Ungerseifbares naeh MOEAWSKI u. 
DemSKI 1,0% 1 Glycerin nach W i l l s t a t t e e  u . M a d in a y e i t ia  4,1°/o) freie Fett- 
Bauren nach E ib n e e  u. M a g g e n th a le e  92,2%, gesatt. Fettsauren nach F ab n - 
STEINEB 8,25%. Sowohl aus der Heiabromidzahl von 50,6 unter AnwenduDg der 
W ickschen Korrektur wie aueh aus der Heiatetrabromidbest. ergab sich iiberein- 
stimmend 20,l°/o c-LinolensSure, 17,0°/0 a-Linolsaure. Im F iltrat der Hesatetra- 
bromidbest. wurde durch Bromieren in  Atherlsg. u. Fallung mit PAe. nach Ent- 
fem ung des Br,-Cberschusses, Entbromung des Nd. nach B o l l e t  u. anschlieBende 
erneute Bromierong, wobei Heiabromlinolensaure, Ausbeute 11,6%, entstand, 2,7% 
Isolinolensaure nacbgewieBen. Durch Berechnung wurden dann weiter 41,8°/»
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(5-Linolsaure u. 4,5% Olsaure erhalten. Bemerkenswert ist der hohe Gebalt an 
|9-Linolsaure bei dem geringen ÓlsSuregehalt. a- u. /J-Linolsaure sind also im Leinol 
der entscheidende Trockenfaktor, auch der niedrige Olaauregehalt; denn ein Ol 
trocknet um bo normaler, je  niedriger sein Óleauregehalt ist. — D urch Einleitung 
von Ns0 8 in  dus Ol nach yorhergebender Entfernung der festen Glyceride bei 
Ggw. von Aceton nach TOMONE wurden 0,6% Dielaidopalmitin erhalten. Mithin 
muB die Olsaure, dereń Gesamtgehalt 4,5% betrug, in  weiterer Bindung, aber nicht 
ais Triolein, yorkommen. D urch Bromierung des Leinoles in A. wurden 54,2% 
eines weiBen Prod., F . 139—140°, Br-Gehalt 56,7% erhalten, das in  der 20-fachen 
Menge Tetralin  gel. u. unter*Zusatz von Aceton krystallisiert wurde. Die Analyse 
ergab die, Zus. des Bromide3 des Dilinolentnonolinohaureglyceridet, Br 59,39%, 
Glycerin 1,82%, C 32,0%, H  4,5°/0, F . 155-156°, a-Modifikation der Linol- u. 
Linolensaure, weil das Bromid in A. wl. ist. Einsaurige Glyceride sind anscheinend 
nicht yorhanden. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. F ette , Ole, W achse, Harze 30. 
293—302. 1923. Munchen, Techn. Hochsch.) G e o s z f e l d .

Griaaburo H a tto r i  und Shigeru. K om atsu , Das Protamin, von Coix lacryma L .  
Das m it 80%ig. A. aus dem kleiefreien Mebl gewonnene Protam in, Coicin, hatte, 
nach Osbokne u. H a r r is  untersucht, 19,82% NH3-N , 4,44% Basen-N, 1,39% 
Nichtbasen-N, 32,81% Monoamino-N, 41,54% Imino-N, bezogen auf Gesamt-N. Es 
fanden sich 20,65% Glutaminsaure, 4,10% Leucin, 1,46% Tyrosin, 0,20°/o Arginin
1,88% Histidin, 0,76% Łysin. (Journ. of biochem. 1. 365—69. 1922. Kyoto, U niv.» 
Ber. ges. Physiol. 20 . 373. 1923. Ref. F e l i x .) Sp ie g e l .

H . v. E u le r  und K. Josephson , Saccharase III . (Vgl. Ber. D tsch. Chem. Ges. 
56. 1097; C. 1923. III . 73.) Bei neuen VerBS. (Reinigung mit A., Tonerde, Kaolin, 
Tonerde) erhielten Vff. P raparate  ahnlichen Reinheitsgrades wie in  den friiheren 
Arbeiten, der sich auch durch W iederholung der Kaolinadsorption nicht mehr 
steigern lieB; hieraus schlieBen Vff., daB ein W ert yon J f= > 2 5 0  eine angenaherte 
Grenze fiir die Reinigung mit diesen Methoden bedeutet. Vff. betonen, daB ihre 
Werte fur den Reinheitsgrad sich stets auf die A ktiy itat der nicht eingeengten 
dialysierten Leg. beziehen; sie halten eB fur w ahrscheinlich, daB der N-Gehalt 
ihrer P raparate zum groBten Teil dem Enzym zuzuschreiben ist. Die Bindungs- 
art des N im Saccharasekomplex erinnert an diejenige in gewohnlichen EiweiB- 
Btoffen; freier Amino-N ist wenig yorhanden, dagegen findet man nach Hydrolyse 
mit HC1 60—70% des yorhandenen N ais Amino-N. Hinsichtlich der sog. typ. 
Eiweifirkk. weieben die SaccharaseprSparate erheblich yon den bisher untersuchten 
Proteinen ab; die EiweiBstoffe kommen aber den Eigenschaften der hochaktiyen 
Saccharasepraparate am nachsten; die Auffassung der Saccharase ais „protein- 
5hnlicher“ Substanz steht mit den Angaben yon W il l s t a t t e r  u . K u h n  (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 125. 28; C. 1923. I. 1129) kaum im W iderspruch; die spezif. 
Enzymwrkg. der Saccharase hangt nabe mit den am photeien Eigenschaften dea 
Enzymproteins zusammen. — An Praparaten yerschiedenen Reinheitsgrades (1:20) 
ermittelten Vff. durch Diffusionsmessungen das Mol.-Gew. deB Saccharasekompleies 
*u rund 20000. — Der bisher von VfF. wie von W il l s t a t t e e , G r a ser  u . K tjhn 
(Ztschr. f. physioL Ch. 123. 1; C. 1923. I. 352) gefundene hohe Aschengehalt ist 
auf Verunreinigungen zuriickzufiihren; Vff. erhielten je tz t durch IStagige Dialyse 
eines sehr reinen Praparates (Jf =  242; 5% Asche) ein nur wenig in seiner A ktiyi
tat geschwachtes P raparat (Jf =  213) mit 0,13% Asche; es kann noch nicht ent- 
schieden werden, ob dieser geringe Aschengehalt auch den Verunreinigungen zu- 
zuschreiben ist. An diesem P raparat w urde die saure u. bas. Dissoziationskonstante 
vorlaufig zu K a == 10 7 bezw. K b =  10—11 ermittelt, woraus sich der isoelektr. 
Punkt der Saccharase fur 20° zu p g  =  5 berechnet. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 
299-302. Stockholm, Uniy.) A. R. F . H e s s e .
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E . F r ic k e  und P. K aja , tiber Fermentreinigung durch Eleldrodialyte und 
EJektroosmoae. I. Malzdiastase. Durch aufeinanderfolgende Elektrodialyse u. Elektro- 
osmose erhielten Vff. ein D iastasepraparat von 4,6 mai groBerer Aktiyitat, daa auBer 
ganz schwacher Ek. nach MillON keine EiweiBrkk., dagegen sehr stark die Rk. 
au f  Kohlenhydrate nach Molisch zeigte. Ais Ausgangsmaterial diente „Diastaae 
abaol.“ von MeeCK, die bis auf 12% Riiekstand mit brauner Farbę im W . 1. war.
1 ccm der 5%ig. Lag. baute bei 23° 10 ccm 1% ’g- Lsg. von Kahlbaums 1. Starkę 
in  55 Min. bis zum Yerschwinden jeder Farbung mit Jod  ab; die W irksam keit der 
Lsg. nahm in den ersten Tagen bis zur Erreichung des angegebenen Hochstwertea 
zu. Die W irksamkeit der erbaltenen Prśiparate wird beurteilt nach den Zeiten bis 
zum Yerschwinden jeder Farbung m it Jod bei Vergleichsansatzen mit gleichem 
Trockengehalt au Ferment, gleichem Starkegehalt u. Gesamtyol.

Die erBte Reinigung erfolgte in einem elektrolyt. Dreizellenapp. aus Steinzeug 
(Kohlenanode; Eisendrahtnetzkathode). Die in der mittleren Zelle befindliche 1 bis 
5% ige neutrale Fermentlsg. ist von den beiden mit dest. W . gefiillten Seitenzellen 
durch 12°/0ige Eg.-Kollodiummembranen getrennt; die Herst. der Membranen, dereń 
Undurchlassigkeit fiir D iastase gepriift w urde, w ird beschrieben. Stieg nach An- 
legung von 220 bzw. 22 V Klemmenspannung die Stromstarke auf 4,5 bis
6 Amp. X  10“ 3/qcm, so wurde das dest. W . erneuert u. dies so oft wiederholt, bis 
bei einer neuen Fullung mit W . die Stromstarke nicht mehr zunahm. Die Temp. 
im Mittelraum stieg so nicht uber 30°. — Die von einem flockigen Nd. (Globulinę) 
abfiltrierte heller gefarbte Enzymlsg., dereń TrockeDgewicht auf 13—18°/0 yermindert 
war, war 2,1—2,5 mai wirksamer ais die Ausgangslsg. Die durch teilweises yor- 
sichtiges Ausfrierenlassen weiter gereinigte Lsg gab nur noch schwach die Hil- 
lonsche, dagegen starkę Rk. nach M o lisch . In  der yon 5%  auf 1% yerminderten 
Asche fand man K‘, P O /, S O /, wahrend yor der Reinigung auBerdem yon Ca", 
Mg", Na', Cl' yorhanden waren; N-Gehalt yon 6,14 auf 3,51% yerm indert — Die 
bo gereinigte Fermentlsg. unterw arf man der Elektroosmose in  einem 5-Zellenapp., 
dessen Mittelzelle mit fur D iastase durchlassigen (Pergament-) Membranen, dessen 
Seitenzellen gegen die Elektrodenraume mit undurchlfissigen Membranen yeraehen 
waren. Nach 5tagiger Elektroosmose w ar die A ktiyitat der Fermentlsg. (39% der 
angewandten Menge) auf %  gesunken; das anodisch Gewanderte (32%) zeigte 
keine Wirksamkeit, wahrend das kathodisch Gewanderte (16%) „hochreine Diastase 
war, dereń Aktiyitat 4,6 (gegen das Auegangspraparat =  1) betrug“. Milion schwach; 
alle anderen EiweiBproben negatiy; Molisch stark; 3,28% N. Verluste fanden statt 
durch Adsorption an Membranen; bei Arbeiten mit 220 V (anstatt 22 V) Klemmen
spannung tra t Enzymzerstorung ein (ygl. F b a n k e l  u. H a h b u b g , Beitr. z. Physio- 
logie 8. 389; C. 1906. II. 804). — Mit Frl. E . H o fm e is te r  fanden Vff. Veryier- 
fachuDg der Jtirerttwaktiyiat eines durch Elektrodialyse gereinigten Hefeautolysates 
bei Versehwinden der EiweiBproben bis auf schwache Xanthoproteinrk. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 310—13. Miinster i. W ., Uniy.) A. R. F. H esse.

E . F r ic k e  und P . K aja , tiber Inhomogcnitat und sonstige Eigensćhaften tm  
Malzdiasłase. Mit einer yon den Vff. ais nicht sehr empfindlich bezeichneten Me
thode (Einzelheiten s. Original) war eine Verschiebung des Aktiyitatsyerhaltniflses 
der dextrin- u. der maltosebildenden Funktion der Diastase bei der Reinigung 
(s. yorst. Ref.) nicht nachzuweisen. — ViBcositatsmessungen in Abhangigkeit yon 
der Zeit deuten dagegen auf eine mit zunehmender Reinheit im Verhaltnis zar 
iibrigen Aktiyitat erfolgende Abnahme des Verfliissigungsvermogens hin. — Be* 
Ulfitraltration erwies sich Malzdiastase ais sehr feinteilig. — Aktiyierung oder 
Hemmung durch Salzgemieche bezw. Ausziige der Fermentasche wurden nicht be- 
obachtet. — Trypsin hatte in schwach eodaalkal. Lsg. bei 30° keinen EinfluB auf 
die W irksamkeit der ungereinigten Diastase, ein Zeichen fiir die Unwichtigkeit



1924. I .  E , .  P f l a n z e n p h y s io l o g ie . B a k t e r io l o g ie . 12 1 1

des vorhandenen EiweiBes. — U ranylacetat (u. ahnlich Pb-Acetat) echadete in ge- 
ringen Meńgen nicbt, wenn noch EiweiB in dar Enzymlsg. war. Setzte man aber 
soviel Uransalz zu, daB dieses nicbt mehr mit dem EiweiB vollstandig ausgefallt 
wurde, so trat Schadigung ein. EiweiB ist demnach kein weBentlicher Bestand- 
teil der Malzdiastase. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 67. 313 — 16. Munster in W ., 
Univ.) A. B. F . H esse .

S u g u ru  M lyake, Chemische Studien iiber MaispoJlen. I. Itolierung von Phyto- 
sterin und Inosit. D er Pollen stammte von einer japan. Zahnmaissorte (Southern 
Horse Tooth) u. enthielt W. 43,42, Rohprotein 14,33, Rohfett 1,55, Bohfaser 5,12, Roh- 
asche 1,79, N-freien E strak t-3^,79, Reinprotein 10,32, S tarkę 16,19, D estrin  0,80, 
reduzierende Zucker 0,59 (ala Glucose), nichtredusierende Zucker 7,80, Pentosan 
5,73°/0. (Journ. of biochem. 2. 27—32. 1922. Sapporo, Hokkaido Imp. U niv.; Ber. 
geB. Physiol. 20 . 415. Ref. D ó r r ie s .) Sp ie g e l .

A. J . U ltee , Stickstoffreiche Milćhsafte. Durch merkwiirdig hohen N-Gehalt 
zeichneten sich folgende Milćhsafte aus:

Nr. Milchsaft von
Trocken-
substanz

°/o

N

%

N in der 
Trocken- 
substanz

0//o

1. Artocarpus integra Merr. . . 24,09 1,23 5,10
2. A ntiaris toxicaria Lesch . . . 26,42 1,37 5,20
3. Broussonetia papyrifera Vent. . 36,55 1,63 4,49
4. Ficus cordifolia BI....................... 25,76 3,28 12,72
5. Ficus callosa W illd..................... 29,27 4,25 14,52

Die Safte 1—3, mit viel Harzen, waren milchig, 4 noch deutlich triibe, 5 sieht 
wie eine Gummiarabicumlsg. aus: alle Safte waren arm  an oder gariz frei von 
Kautschuk. Safte nahe verwandter Pflanzen waren wie von Ficus fulva m it 
0,26%, Artocarpus communis Forst mit 0,32°/0 arm an N. Die N-reichen Milch- 
Bafte lassen sich schwierig durch A. koagulieren, die N-armen sehr leicht. (Buli. 
Jardin. botan. Buitenzorg 5. 245—46. 1923. Sep. v. Vf.) ■ G r o sz fe l d .

P a n i H aas und B a rb a ra  R u s s e ll -W e lls ,  Uber die Bedeutung des Aschen- 
gchaltcs einiger mariner A lgtn. Vergleich des Sulfatgehaltes der Asche u. des bei 
Hydrolyse erhaltenen zeigt an , daB in vielen Algen Ca-, Na- oder K-Salze von 
Atherschwefelsauren der Form ulierung:

R < g ; f g ; : g > C a  oder R -O -S O j-O -C a -O -S O j-O -R

vorkommen; namentlich in  ChondruB crispus, Ceramium rubrum , Delesseria san- 
guinea, Delesseria alata , Polyaiphonia fastigiata, P lum aria elegans, Ascophyllum 
aodosum u. Łam inaria digitata, dagegen nicht in Cetraria islandica. Man benutzt 
fur derartige Unterss. am besten ein wss. D ialysat. (Biochemical Journ. 17. 696 
bis 706. 1923. Cambridge, Univ.-Coll.) W o l f f .

E j. P f la n z e n p h y s io lo g ie . B a k te r io lo g ie .

J . N o g u ch i, Uber die Hexo8emoriophosphatase der Takadiasta.se. In der Taka- 
diastase ist ein Ferm ent enthalten, das imstande is t, die Salze der Hexosemono- 
phosphorBaure bei 37° zu zerlegen. So wird aus dem hesosemonophosphorsauren 
Barium Ba-Phosphat in Form eines Gels in Freiheit gesetzt. W ah lt man die zu- 
geaetite Fermentmenge genugend groB, so wird das Substrat prakt. vollstandig ge- 
spalten. (Biochem. Ztschr. 143. 1 9 0 -9 4 . 1923. Berlin-Dahlem , Kaiser W il h e l m - 
lust. f. exp. Therapie u. Biochemie.) L in h a p .d t .
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H . H erisse y  und J . C heym ol, Synthtłisierende Wirlcung der a-d-Mannosidase 
in  Gegenwart einiger cinwertiger Alkohole. (Vgl. H ć b isse y , C. r. d. l’Acad. des 
sciencea 176. 779; C. 1923. III. 1232.) DaB, wie anzunehmen, daa genannte Fer
ment nicht nur auf fó-Methyl-d-mannoaid, sondern aueh auf die entaprechenden 
Mannoside mit hoheren Alkoholen spaltend w irkt, konnte nicht erwiesen -werden, 
da diese MannoBide nicht bekannt sind. Ea wird nun die Umkehrung der Rk., die 
Syntheae der Mannoside durch das Ferment, durch Yerschwinden yon Mannose in 
Gemischen mit A ., n. u. Iaopropylalkohol u. n. Butylalkohol nachgewiesen. 
(C. r. d. l’Acad. dea sciencea 178. 123—25.) Spieg el .

M aro H. v an  l a e r  und R . D u v łn ag e , S ie  Entwićklung deB Phosphors im 
Yerlauf der Keimung. Eingeweichte Gerate yerliert bei der Keimung ca. 10% des 
P ;  der Verluat betrifft das Stroh, aber aueh Endosperm u. Samen. Im  Laufe der 
Keimung wandert P  aus dem Endosperm in den Keimling. Darren des Geraten- 
koma bedingt nur geringe Anderungen, Entkeimen des Malzes fiihrt zu neuem Ver- 
lust. Die Yerhaltniaae liegen fur 1. P  ahnlich -wie fiir G esam t-P, die Keimung 
fuhrt zu einer betrachtlichen Loalichmachung, u. offenbar ist es der ao yeranderte 
P , der zum Keimling w andert; doch bleibt steta ein Teil des P  in den Wiirzelchen 
ala unl. zuriick. (Buli. Soc. Chim. Belgiąuej 32. 355—57. 1923. G and, Inat. aup. 
dea ferment.) Spie g e l .

K o ji M iyake und M asasM  A d ach i, Ghemische Unter sućhungcn iiber die 
Widerstandsfahigkeit der Biisarten gegen die „Imochi-Krankheit“. Erater BerichŁ 
Yergleich der haupteachlkhsten chemischen Bestandteile von vorlaufig zw ti in  Sokkaido 
angebauten Rcisarten, einer empfanglichen und einer widerstandefahigen. Zweiter 
Bericht. D tr E in  fiu fi der Wasserstoffionenkomentration au f das Wachstum des 
Pilses. I. Die empfanglichate Reisart, das rot begrannte, friihreife „Akage“, u. die 
wideratandsfabigste, das durch Entw. daraus heryorgegangene grannenloae „Bozu“, 
zeigen gleichmaBig von Erscheinen der A h r e n  bis zum Stadium der Entw. 
milchreifen Samen Verminderung der relatiyen Mengen von N u. EiweiB, Ver- 
mehrung yon Kohlenhydraten, Aachenbeatandteilen, Kieselaaure. Akage hat mehr 
Zucker, EiweiB, Mg, K  u. P 0 4, Bozu mehr anorgan. Verbb. wie Kieselaaure, wo- 
durch Veratarkung der Gewebe erreicht u. dem Pilz daa Eindringen e rsc h w e rt 
■wird. Bei beiden entbalten die Knotenatucke mehr zum Gedeihen dea Pilzes not- 
wendige StofFe ala die Zwiachenknotenatiicke, dieBe mehr Kaeaelsaure.

IL  Der Pilz kann in NShrmedien yon pH 3,1 nicht wachsen, bei hoherem 
gedeiht er um so beaser, je  hoher der W ert ist. Zwiachen den Saften yon Akage 
u . Bozu heatehen nur sehr geringe Unterschiede der [H*]. (Journ. of biochem. 1-
223—39. 241—47. 1922. Sapporo, Hokkaido-Uniy.; Ber. gea. Phyaiol. 20 . 416—17. 
Ref. DOkbies.) Spiegel-

Ju le s  S tok lasa , iiber die physiologischt Funkłion des Jods im  Organismus der 
Zuckerriibe. Die einzelnen Pflanzenfamilien yerhalten sich yerBchieden gegen J- 
E ine Nahilag. mit 0,005 g im L iter in Form yon K J iat fur Gramineen achon in 
22 Tagen g iftig , fur Papilionaceen erat nach 45 Tagen, wahrend Hydrophyten u- 
Hygrophile aueh durch 0,006 nicht geschadigt werden u. H alophyten, zu denen 
Beta maritima gehórt, noch hohere Gaben yertragen. Dagegen sind die Xeropbyten 
u. mehr noch die Mesophyten gegen J  sehr empfindlich. Dieses wird durch das 
Wurzelayatem aufgenommen, u. dieae Absorption hat aich giinatig fiir die Entw. 
der Zuckerrube gezeigt, die an Wurzel- u. Blattergewicht zunim m t Dabei zeigt 
sich beaonders in  den Blattern erhohter J-Gehalt, dem Yf. Bedeutung fur die Photo- 
aynthese zuachreibt. D er Zuckergehalt, der bei Topfyeras. eher noch etwas erh ó h t 
war, ging bei Feldvers8. mit 1,72 kg J  pro ha nur wenig, bei 4—5 kg aber erbeblich 
zuriick (beaonders bei Forteetzung durch mehrere Generationen), wobei eine gewisse
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Menge Arabinose in der W urzel auftrat. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 120

St. K onsnloff, Die Erhóhung des Ernteertrages durch die Popoffschcn Stimu- 
lałumsmethoden. Durch chem. Reizung der Embryonalzellen (Pflanzenasmen) kann 
der E rtrag um 20—50% u. mehr gesteigert w erden, wahrscheinlich durch Steige- 
rung der O iydation u. dam it der Lebenaprozesse. Nach Verss. namentlich an 
H irse, Maia, W eizen, Zwiebeln, G erste, Beis, Eiiben, Tabak ubw. kommen haupt- 
sachlich LBgg. von M gC l,, M gSOt, M nSO i} M n{NOt\ ,  KCl, K^AsO^, Methylal in 
Betracht. (Umschau 28. 24—26.) W o l f f .

S tan ia ła ś  G olinsk i, Unttrmchungen uber die Veranderungen des Chemismus der 
a u f die Kartoffeln und au f Lyciet (Lyciurn barbarum L .) gepfropften Tomałen. Bei 
Pfropfang auf Kartoffeln steigt ihr Sauregehalt, besondera bei einer langvegetieren- 
den Kartoffelaorte (Early Rose). Bei Pfropfung auf Lycium sind die Ergebnisse 
bzgl. A ciditat unregelmiiBig, steigt aber der Zuckergehalt betrachtlich. (C. r. d. 
1’Acad. deB sciences 178. 223—25.) S p ie g e l .

C. E. A. W inslow , J . S. F a lk  und M. F . C aulfield , ISlcktrophorese non BaJc- 
terien unter Einflufi der WasserstoffionenJconzentration und der Gegenwart von 
Natrium- und Calciumsalsen. Bakterien wandern in  dest. W . zur Anodę. Bei 
pH 3,0 besteh t ein Masimum der W anderungsgeachwindigkeit, bei hoherer Aciditat 
geht die W anderung zur Kathode, bei pjj 1,0 hort sie auf. Mit zunehmender 
Alkaleacenz uber 3,0 nimmt die anod. W anderung konstant zu. Neutralsalze ver- 
langaamen, Ca mehr ais Na bei gleicher Konz. — Bei Ggw. von Salzen liegt daa 
Maiimum bei p n  7,0, der Stillstand bei 9—10,0. — U nter den Versuchsbedingungen 
fehlten starkę Anderungen der DE. Die Ergebnisse lassen sich verstehen nach den 
Geaetzen des „Donnan“ -Gleichgewichts an der Phasengrenze von Bakterienzelle u. 
umgebendem Medium. (Journ. Gen. Physiol. 6. 177—200.1923. New Haven.) MCr.

H e n ry  C ard o t und H e n ry  L a u g ie r ,  Modifikationen des Milchsaurebacillus 
unter dem Einflu.fi hoher Salzkonzentrationen. BestandigJceit der unter der E in-  
wirhung von Kaliumchlorid erworbenen Verdnderungen. Von Alkalimetallsalzen 
aetzen besondera N a,S 04, NaCl u. KCl die Sauerungsfahigkeit der Milchsaure- 
bacillen s ta rk  herab. An KCl gewohnte Stamme vertragen nicht nur groBere KC1- 
Konzz., sondern auch andere Salze (NaCl, weniger deutlich M gSOj besser ais 
Kontrollstamme, wahrend gegeniiber Zucker u. Glycerin die W iderstandsfahigkeit 
nicht gesteigert ist, es sich also nicht um osmot. W rkgg. im allgemeinen bandelt. 
Die mit KCl gewonnenen Dauermodifikationen blieben auch bei Fortziichtung auf 
n. Nahrboden (6 Wochen) bestehen. (Journ. de physiol. e t de pathol. gśn. 21.
54—69. 1923; Ber. ges. Physiol. 20 . 494. Ref. A r n b e c k .) Sp ie g e l .

M arin  M o llia rd , Neue Untersuchungen uber die B ildung von organischen 
Sauren durch Sterigmatocystis nigra in  au/Ser GleichgewicM befindlichen Medien. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 174. 881; C. 1922. I II . 276.) Die B. von 
Gluconsaure ist nach den Unteras. in Nahrboden wechselnder Zua. auaschlieBlich 
dem Mangel an N zuzuschreiben. W ird  dieser beaeitigt, ao entstehen auch in  salz- 
armen Nahrboden lediglich Oxal- u. C itronensaure; zugleich wachaen die Ernten 
u. wird der Zucker achneller ausgenutzt. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 178. 41 
bis 45.) Sp ie g e l .

M. P aw lo w , EinwirTcung von Lymphocyten a u f Tuberkelbacillen in  mtro. Mit 
Rucksicht auf in der L iteratur angegebene Beziehungen zwischen Lymphocytose u. 
taberkulosen Prozes3en u. Angaben iiber V. stark  lypolyt. u. auch proteolyt. Fer- 
mente in Lymphocyten hat Vf. durch wiederholtes Gefrierenlassen u. Auftauen von 
Lymphocyten gewonnene E itrak te  auf Tuberkelbacillen einwirken lassen u. da- 
durch schwerste Schadigungen in  der Struktur der Bacillen herbeigefuhrt (Ztschr.

bis 122.) Sp ie g e l .
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£  Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 38 .181—84. 1923. Charków, Staatl. medium. 
Inst.) Sp ie g e l .

P. E e m lin g e r , Yerschiedenheit der WirJcung des Glycerins in Hinsicht au f das 
Strafienwutviru8 und das Virus fixe. W ie beim Troeknen iiber KOH, verlieren 
auch in  Glycerin die Markstiickchen mit ,,virua fixe“ (Passageyirua) ihre Virulenz 
weit schneller alB Bolche mit StraBenyirus, in 7—8 gegenuber 20—21 Tagen. (C. r. 
soc. de biologie 89. 1132—33. 1923. Tanger, Inst. P a s t e u r . )  S p ie g e l.

F . W . J .  B oekhou t und J .  v a n  B eynum , Uber einen Kaseschimmel. Ein von 
der Kruste eines GoudakaBes mit blau gefarbten Stellen isolierter Pilz rief bei 
Ggw. von Fe-Sal zen in Casein einen blauen Ton heryor; auch der Goudakase 
enthielt Fe infolge Verwendung von Fe enthaltendem Quellwasser bei der Be- 
reitung. Das Mycel des Pilzes ist farblos, die Sporen sind braun. Einzelne 
Mutationen m it weifier Sporenfarbe liefern die blaue Bk. mit Fe-Salien. Der Pilz 
kann Zucker u. andere C-Quellen entbehren u. lebt auf Eiweifikorpern oder 
Pepton, die Rk. z. B. von Milch, bleibt amphoter. 20°/o NaCl hindern daB Wacha- 
tum  nicht; zugesetzte Saure wird durch das Pilzmycel bald neutralisiert. Sporen 
entstehen bei ungefabr neutraler Ek. Die blaue Farbę ist eine Yerb. yon Fe'” 
mit einem Stoffwecbselprod. des Schimmelp, ohne F e werden die Nahrboden dunkel- 
rotbraun. — Am meisten gleicht der Pilz Oospora otophila. (Vereeniging tot 
Ezploitatie eener Proefzuiyelboerćerij te Hcom, Jahresbericht 1922. 95—100. Sep. 
v. Vf.) G koszfeld .

I d a  S m edley  M aclean  und D o ro th y  H o ffe it, Kohlenhydrat- und FetUtoff- 
wećhsel der Eefe. In  0 2-haltigem W . yerschwindet ein Teil, etwa 7*, der ursprung- 
lich yorhandenen Kohlenbydratmenge der Hefe, wahrend die Fettm enge sich etwa 
yerdoppelt; Propyl-, Butyl- u. i-Amylalkohol in Yio-115- Konz. hemmen, die Na-Salze 
von Ameiscr.-, Propion- u. Bułłersaure, i-Propylalkohol u. Aceton in gleicher Konz., 
0,5%ig. Glykolleg., 0,5 u. 5°/0ig. Glycerinleg. wirken wie W ., noch starker A. u. 
die Na-Salze yon Eg., Brenztrauben- u. Milchsaure. In  Oj-haltigen, 0,5°/0ig. Lsgg- 
yon A. oder den Na-Salzen von Eg., Milch- oder Brenztraubensaure Bteigt der Fett- 
gehalt wie bei 0,50/0ig. Glucoselsg., jedoch bei weiterem Anstieg der Konz. dieser 
Yerbb. nicht proportional den entsprechenden Zuckerkonzz.; die B. yon Fett 
erfolgt bei diesen Verbb. yielleicht indirekt iiber yorerst aufgebaute Kohlenhydrate. 
Belafit man Hefe 45 Stdn. in  Lsgg. yon Fructose, Glucose oder Saceharose, so eind 
die Zellen mit F ett u. mit Kohlenbydraten angefullt, abhiingig yon der Zuckerkonz., 
unabhangig yon der Natur des Zuckers; jedoch flacht sich der Anstieg, namentlich 
des Fettgehaltes, mit steigender Zuckerkonz. des Mediums ab. Maltose unterscheidet 
sich yon diesen Zuekern insofern, ais hier die Zellen mehr Kohlenhydrat u. weniger 
F e tt speichern; sie wird allem Anschein nach yor der Aseimilation nicht in Glucose 
geapalten, sondern ala solche aufgenommen u. zu Beseryekohlenhydrat aufgebaut. 
0,-G ehalt des Mediums steigert stets die B. von Fett, mindert eher die yon Kohlen- 
hydraten, ebenso Zusatz yon NasH P 0 4 -[- K H ,P 0 4; bei nicht Oa-reichen Medien 
ist hier aber die B. yon F ett gering oder fehlt ganz. Bei Zusatz yon etwa 0,4% 
Alkaliphosphat zu den yerschiedenen Zuckerlsgg. wird Phosphat proportional der 
Zuckerkonz. yon der Zelle aufgenommen, u. zwar in erhohtem MaBe aus Oj-reichen 
Lsgg. (Biochemical Journ. 17. 720—41. 1923.) WOLFF.

H . K . S en , Uber die carbozylatische Spaltung der Dimethylbrenztraubensaure 
und die Eerstellung der cc-Ketoisovaleriansaure. Analog der a-Keto- n-capronsiiure 
wird auch die Dimethylbrenitraubensaure, (CH3)S• CH- CO• COOH, yon Hefe gl»tt 
yergoren. Die Spaltung, die in CO, u. (CH3)S • CH • CHO erfolgt, kann mit frischer 
Hefe, noch beaser mit Trockenhefe herbeigefuhrt werden. Bund 50°/o der Theorie 
an Isobutylaldehyd wurden dabei ermittelt; die Ausbeute stieg au f 75%) ''v,enn in 
Anwesenheit yon Na-Sulfit u. Acelafpuffer yergoren wurde. Isobutylalkohol o.
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Acetaldehyd traten in Spuren auf. — Die D im ethylbrenztrauhensaure wurde dar- 
gestellt aus Iflopropylacetessigester durch Behandlung mit A thylnitrit; das ent- 
Btehende O iim  des ci-KetoisoyalerianBaureathylestera geht unter Einw. von Nitrosyl- 
schwefelsaure bei niedriger Temp. direkt in Dimethylbrenztraubensaure iiber. Oximino- 
isovalcriansdureathylester, (CHS),*CH-C : NOH-COOCjHj, aus PAe. F . 58° (vgl. B ou- 
y e a t j l t  u. W a h l  [ 0 . 1901 .1. 726] geben F. 55° an), Kp.ls 128—131°. Dimethylbrenz- 
traubensaureathylester, Kp,is 72°. Semicarbazon, aus b. A. prismat. Nadeln, F. 102—103°. 
Dimethylbrenztraubensaure, Kp.tl 76—78° (vgl. B a u e r ,  Journ. f. prakt. Ch. 80 . 97 ;
C. 1909. II. 1320). (Biochem. Ztschr. 143. 195—200. 1923. Berlin-Dahlem, Kaiser 
WlLHELM-Inst. f. exp. Therapie u. Biochemie.) L in h a ed t .

T a k a o k i Sasaki, Ubcr die B ildung der Anthranilsaure aus 1-Tryptophan durch 
Subtilisbakterien. Aus 32 g Tryptophan werden so 0,63 g Anthranilsaure gewonnen, 
zu dereń Abscheidung sich CuSO< im Gegensatze zu bas. Cu-Acctat bewahrte. 
(Journ. of biochem. 2. 251—54. 1923. Tokio, Kyoundo Hosp.; Ber. ges. Physiol. 20 . 
371. Ref. K a pfh a m m e r .) Sp ie g e l .

E s. T ie rc h e m ie .

Y asuro  M asa i und T o k u jiro  F u k u to m l, Beitrag zur Kenntnis der wećhsel- 
stitigen Beziehungen zwischen den organischen Phosphorverbindungen und den un- 
organischen Phosphaten im tierischen Organismus. Unterss. an Hiihnereiern un- 
mittelbar nach dem Legen u. in bestimmten Zeitraumen wahrend der Bebriitung. 
„Phosphatid-P“ nimmt bis zum 14. Tage rasch ab, Gesamt-P u. Phosphat-P ver- 
mehren sich bis zum 16. Tage beinahe parallel, dann dieaer schneller. „Organ, 
gebuudener P  in saurcr wss. Lsg.“ (auB dem mit NH3 neutralisierten, dann ein- 
getiockneten HCl-Auazug durch NaOH extrahiert) ist im Verhaltnis zum Gesamt-P 
unbedeutend u. wiihrend der ganzen Bebrutungszeit fast unyerandert. Residual- 
protein-P (Yitellin-P +  Nuclein-P) vermindert sich wie Phosphatid-P bis zum 
14. Tage, nimmt dann bis zum 16. Tage ab(?) u. vom 18. Tage wieder rasch ab, 
wonach Vitellin-P, anscheinend durch Umwandlung in Nuclein-P, yerschwindet. 
Phosphatid-P u. ein Teil des Y itellin-P gehen wahrend der Bebriitung in  Phosphat 
iiber. (Journ. of biochem. 2. 271—78. 1923. Osaka, Med. A kad.; Ber. ges. Physiol. 
20. 368—69. Ref. K a pfh a m m e b .) Sp ie g e l .

W . H eubner, Das Yerhalten des Calciums im  Tierkorper. (Vgl. Biochem. Ztschr. 
135. 248; C. 1923. III . 682.) Allgemeinyerstandliche Ubersicht. (Umschau 28. 
8—10.) W o l f f .

Y osh iy u k i T oyam a, Unter suchung iiber den Oleinalkohol. Ais unyerseifbaren 
Bestandteil einiger Trane h a t Vf. friiher (vgl. Chem. UmBchau a. d. Geb. d. Fette, 
Sie, Wachse, Haree 29. 237; C. 1923. 1 .111) Oleinalkohol isoliert u. yermutet, daB 
dieaem die Konst. eines Octadecen-{9)-ol-{l), CHs(CHs)7CH:CH(CHj),.CHsOH zukommt. 
Diese Vermutung wurde je tz t bestatigt. D er A cetylester des im liabukazameóls 
vorkommenden Oleinalkohols lieferte du rch  Oxydation mit KMnO« Nonylsawre u. 
Acetyloxynonylaure. D er aus Olsaureathylester dargestellte Oleinalkohol ist mit 
dem aus dem T ran erhaltenen ident. Eine wechselseitige Umwandlung von Olein- 
u. Elaidinalkohol beim Erhitzen oder Acetylieren findet n icht s ta tt. Beide Alkohole 
unterBcheiden Bich sch a rf du rch  ihren F.

Y e rs u c h e .  D arst. von O le in a lk o h o l  a u s  R a b u k a z a m e o l .  D er DeBt.- 
Buckstand des zur Prufung auf P ris tan  benutzten Ols wird in Ca-Seife ubergefuhrt 
u- mit h. Aceton extrahiert. Bei der Vakuumdest. geht daa Unyerseifbare in das 
Deatillat iiber; dieses w ird in Aceton gel.. durch Kfiltemischung abgekuhlt u. die 
&t>geschiedene feBte M. filtriert, durch Konzentrieren des Filtrats u. Abkiihlen wird

diese W eise Cetylalkohol entfernt, es hinterbleibt schlieBlich ein fi. Riickstand 
v°n Oleinalkohol; dieser wird acetyliert: Essigeater Kp.J6 215—220°, schwach gelb-
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lich, nDs<> 1,4515, nD>6 1,4533, D .,50 0,8704, D.4“  0,8738; beim VerBeifen: Oleinalkohol, 
Ct8H880 , Kp.16 208-210°, farblose Fl., n ^ 0 1,4607, nD16 1,4625, D.420 0,8489, D.415
0,8522. — Osydation des Essigesters mit K M n04 in Eg. gab ein gelbes O l: 1. Frak- 
tion Nonylsaure (Pelargonsawe), C9H180 ,, Kp 10 186—192°, farblos; Ca-Salz, 
(CeH17Os),Ca ausCH 80 H  F.2070.— 2.Fraktion JLcfił2/Z0a32/«0MyJ«aure,(C9HI70 2)0C0CH8| 
Kp.16 200-26°, farblose Fl., nDs° 1,4460, nD's 1,4479, D.4S° 1,0265. JBreie Oxysdure, 
HO O C( CHS), • CHjOH, feste M., beim Erwarmen dickfl. O l, 11. in A., Aceton u. A., 
wL in PAe. — O le in a lk o h o l  a u s  O l s a u r e a th y l e s t e r .  Die Ólsanre wurde ans 
Tsubakiol gewonnen, dor hieraus erhaltene Ester mittels N a -J- A. zum Oleinalkohol, 
C18H880 , reduziert; D .4>5 0,8523, D.*10 0,8491, D.4‘° 0,8367; nD“  1,4626, nD,l) 4607, 
n„40 1,4530; Kp.10 197°, Kp.16 209°, Kp.so 228°, Kp.760 333—335°. Acetyloerl., 
Ci8HS50 8, farblose Fl., bei — 15° noeh nicht erstarrend, 11. in  organ. Losungsmm.,
D.416 0,8749, D.4s° 0,8715, D.4«  0,8575; nDls 1,4541, nD2° 1,4520, nD*° 1,4437, Kp.„ 
208,4°, Kp.16 219°, Kp.80 238,5—239°, Kp.785 ca. 340°. — A us dem Tsubakiol dar- 
gestellte Olsaure wurde nach Ae c h d b u t t  in M aidinsaure ubergefuhrt, aus 85 %  ig. A.
F . 42,9—43,5°, iiber den Ester wird durch Red. Elaidinalkohol, C18HS80 , dargestellt, 
aus A. oder Aceton F . 35,0—35,5°, 1. in organ. Losungsmm., D.440 0,8338, nu”
1,4522, Kp.10 198°, Kp,16 210°, Kp.so 229-230°, Kp.7e5 ca. 333°; Acetylester, 
C18H36OCOCH8, farblose F i ,  in  Einw. krystallin. werdend, D.415 0,8726, D.4’° 0,8689,
D.4ł° 0,8550; nD15 1,4535, nD2° 1,4514, n D‘° 1,4430; Kp.l0 207,5°, Kp.is 219,5°; Kp.so 
238—239°, Kp.'765 ca. 340°. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, 
Harze 31. 13—16. Tokyo, Kaiserl. A m t. f. Chem. Techn.) H abeeland .

C. H. M illig a n , C. A. K nuth. und A. 8. R ich a rd a o n , B ie Zusammensetzmg 
von Walfisćhtran. Der zur Unters. verwandte Tran  hatte folgende Eigenschaften: 
Jodzahl 121,6, durchschnittliches Mol.-Gew. der Fettsauren 277, feste Sauren 16,7% 
mit der Jodzahl 5,6. Das Prod. wurde yerseift, die festen Sauren aus dem alkoh. 
Fettsauregemisch ais Pb-Salze niedergeschlagen, diese nach Umkrystallisieren aus 
A. mit verd. H N 08 zers; zur Gewinnung der fl. Fettsiiuren wurden die erhaltenen 
Filtrate ebenfalls m it HNOs angesauerL Beide Saurearten wurden getrennt in die 
MethyleBter ubergefuhrt u. fraktionierter Dest. unterworfen (7—9 mm). Den Prozent- 
gehalt an Estera bereehnen Vff. aus den eiperim entellea D aten fiir die festen 
Sauren zu 13,6 %  Myristinsaure, 68,0 °/0 Palmitinsaure, 16,8%  Stearineaure u. 1,6% 
hohere ungesatt. Sauren. Das Mol.-Gew. der Ester der fl. Sauren ist groBer ais 
das der Ester der festen Sauren yon gleichem Kp. (durchschnittlich 296 bezw. 260). 
In  einer hydrierten Probe des Trans, die gleichfalls yereBtert u. fraktioniert dest. 
wurde, waren nach den experimentellen Daten zu schlieBen wahrscheinlich folgende 
Sauren anwesend: M yristin-, Palmitin-, Stearin-, Arachin-, Behen- u. Lignocerin- 
siiure. Die Fettsauren des Walfischtrans haben alBo einen C-Gehalt von 14—22 
untermischt mit geringen Mengen hoherer Fettsauren. Die C18-Sauren bestehen 
hauptsachlich ans Olsaure. Eine annahernde Schatzung des Prozentgehalts der 
Fettsauren im W alfisćhtran gibt nach Vff. folgende W erte: Myristinsaure 4,5 %  
Palm itinsaure 11,5 °/0, Palmitooleinsaure 17,0°/0, Stearinsaure 2,5 °/0, ungesatt. Sauren 
(fast ganz Olsaure) 36,5% , ungesatt. Sauren: Ca0 16% , Cs,  10% , C,4 1,5%  Un- 
verseifbares 0,7% . (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 157—66. lyorydale [Ohio], 
Procter u. Gamble Comp.) H ab eelan d .

M au rice  P ie t t re ,  Trennung der Eiweifistoffe des Wcipeis durch die Aceton- 
methode. Das Verf. von Yf. u. Vil a  (C. r. d. l ’Acad. des sciences 170. 1466. 171. 
371; C. 1920. IV. 615. 1921. I. 99) wird mit gewissen Abanderungen auf die Ei- 
weiBstoffe des WeiBeis ubertragen. Die mit 2 Vol. dest. W . yerd., filtrierte, mit 
A. behandelte Lsg. wird durch Zusatz yon HCI bis zur eben merklichen sauten 
Rk. gegen Lackmus (die erforderliche Menge ist an kleinen Proben auszuprobieren) 
yon etwas Globulin befreit, dann bei 0° mit etwas weniger ais 1 Yol. k. Aceton
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langsam yersetzt. Die ausgesehiedenen gelblichweiBen Floeken werden abgeaangt, 
mehrmals mit trockenem A. gewaachen; Lag., Ungelostes mit etwas W ., W asch- 
wasaer werden noeh mit A. nach maBiger AbkUhlung geaatt., nach 24 Stdn. yon 
dem Nd. (noch Globulin) getrennt. Dann werden auf 100 ccm 12—15 ccm 96°/0ig. 
A. zugegeben, 30 Min. in Kaltemiachang gekuhlt u. zentrifugieTt, mit den Wasch- 
waasern ebenao yerfabren, die vom A. moglichst gut durch Absaugen befreiten 
AusseheiduDgen, das Oyalbumin, in dest. W . gel. u., eventuell nach einer zweiten 
•derartigen Reinigung, durch Erwarmen auf 54—55° bezw. 61—62° koaguliert. Das 
erhaltene Albumin  b a t cea =  —41° 25'. Nach seiner Abacheidung wird durch 
weiteren Zusatz von A ceton . noch eine glanzend weiBe Substanz yon den Eigen- 
schaften der, Globulinę gefallt, dann darch nochmaligen Zusatz der gleichen Aceton- 
menge daa Glucoproteid, das entgegen yorhandenen Angaben Fehlingsche Lag. 
beim Kochen direkt reduziert, ferner bei maBiger Temp. Hg- u. Bi-Salze in alkal. 
Lsg. u. ammoniakal. AgNOa-Lsg., N-Gehalt ca. ll ,6 % i =  —62° 47'. — Es 
wurden gefunden Globulin (1. Fiillung) 1,80, Oyalbumin 1,45, Globulin (2. Fallung) 
5,8, Glucoproteid l,4°/o- (0. r. d. l’Acad. des science3 178. 91—93.) Sp ie g e l .

G. 0. E. L ignac, Uber hamoglobinogene Pigmente, insbesondere Malariapigment. 
(Vgl. Y iechow b  Arch. f. Anat. u. Phys. 240. 383; C. 1923. III. 1291 u. E. Ma y e r , 
Yirch ow s Arch. f. Anat. u. Phys. 240. 117; G. 1923. 17. 522.) Nach der von 
E. Ma t e k  angegebenen Methode iat ea Vf. noch nicht gelungen, F e im Malaria
pigment nachzuweisen. Die Verwendung einer Lag. yon K tFe(CN6) in  HCl stellt 
nach Vf. einen Nachteil dar. E r wahlt Lsgg. von KC.Os in H C l, dereń Konz. er 
am Gewebe ausprobiert. Nach eolcher Behandlung glaubte Vf. das Fe-Ion freimachen 
u. dann mittels der Berliner Blaurk. nachweiaen zu koDnen. Der hiatochem. Nach- 
weia wiirde sich im Gewebe selbet abspielen, doch gelang auch Vf. hier nicht der 
Nacbweis yon F e im Pigmentkornchen selbat. (Nederl. Tijdachr. Geneeakunde 67.
II. 2671—76. 1923. Leiden.) L e w in .

N obuyosh i Fuue, Kteine MitUilung, betreffend den Fermentgehalł des Schlangen- 
tpeichek. Speichel yon Python 1 Stde. nach Fiitterung hatte  schwache, durch CaClj 
verstarkbare, durch Kochen yernichtete amylolyt. W rkg. Fibrin, Oliyenol, Beine 
eines lebenden Froaches wurden vom Speichel nicht angegriffen. (Journ. of biochem.
1. 219—21. 1922. Sendai, Tóhoku Uniy.; Ber. ges. Physiol. 20. 492. 1923. Bef. 
J acoby.) Sp ie g e l .

E rn s t S ohm itz , Die Hormone. tjbersichtsreferat. Namentlich Sekretin, 
Insulin, Adrenalin, Thyroxin, die Epithelkorperchen-, die Hypophysen- u. die 
Gachkchtsdrusenstoffe werden besprochen. (Ztachr. f. angew. Ch. 36. 593—95. 1923. 
Bre3lau.) W OLFF.

E. E m m e rio h  und G. D o m ag k , Die ćhemisćhe Zusammensetzung des Herz- 
mwlcels bei verschiedenen Rrankheiten. Bei truber Schwellung der Herzmuskulatur 
ist der N des koagulablen EiweiBea yermehrt, bei Schwielen u. Nekroaen ver- 
mindert. D ie absol. Menge des koagulablen EiweiBes ist bei hypertroph. Herzen 
atark yermehrt, bei Atrophien yermindert. Lokal begrenzte Eiterungen fuhren bei 
intakten Nieren za keiner Eest-N-Anhaufung, desgleichen nicht Lungentuberkuloae 
>!• Herzinauffizienzen, dagegen akute gelbe Leberatrophie u. Nierenerkrankungen. 
Erhohter Fettgehalt wurde bei Anamien u. Aorteninsuffizienzen gefunden. Erhohter 
Wassergehalt fand sich immer bei atroph. Herzen, wobei gleichzeitig der W ert fiir 
das koagulable EiweiB yerm indert war. D er W assegehalt ist auBerdem yermehrt 
tei Nekroaen im Herzmuskel u. Amyloidnephrose. (Klin. W chschr. 3. 62—66. Kiel, 
Stadt. Krankenanat.) F e a n k .

M arcel G uerbet, Analyse einer Paraovarialcyste. Die Cystę enthielt 9,2 Liter 
einer durch3cheinenden, kanm opalescierenden, faat farbloaen, leicht citronengelben, 
teim Schiitteln achaumenden, laekmuaalkal. FI., apez. Gew. 1,005 bei 15°, fibrin-

VI. 1. 79
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u. fibrinogenfrei; sie triibt sich leicht nach Zugabe von Eg. 1 : 10, wird nach 
weiteTem gleichen Zusatz wieder klar (Acidalbumin) u. gibt bei folgendem Erhitzen 
einen reichlichen Nd. von Albumin. Die Fl. enthalt- im Liter 8,1 g Asche, u. zwar 
5,85 g NaCl; weiter Sulfate u. Carbonate, keine Phospbate; 0,22 g Harnstoff;
0,01 g Fettsubstanzen; 1,4 g Serin u. Globulin; 0,45 g Pseudomucic. (Journ. Pbarm. 
et Chim. [7] 28. 177—78. 1923.) W o l ff .

E 4. T ie rp h y s io lo g ie .

M artin  Jacoby , Die neuen Methoden tu r  Darstellung von Fermenłen. Obersicht 
iiber Deuere Ergebnisse der Fermentforschung. (Dtach. med. Wchechr. 49. 1567 
bis 1568. 1923. Berlin.) F bank .

M a rtin  Jacoby , Welcher Stoffe bediirfen die Organismen zur Bcreitung von 
Fermer.tenl Obersicht iiber ForBchungeergebnisse an Fermenten, (Dtsch. med. 
Wchechr. 49. 1541—42. Berlin.) Fbank .

G ensich i M ori, Eine vorlaufige M itttilung M er die Hemmungswirkung der 
Salze des Silbers und einiger andcrer Schwermttalle a u f die Amylase. Die HemmuDgs- 
wrkg. hacgt stela in gleicher Weiee von der Konz. des Metalles ab. Ihre GroBe 
steht bei den Salzen yon Ag, Au, Cu u. Pb im Verh81tnis 1 :  !/ is  '• Vao : ‘/hoo- Die 
Verhaltnisse werden unter der Annabme, daB die Hemmung auf B. einer Verb. 
zwiBchen Metali u. Entym  beruht, erortert. (Journ. of biochem. 2. 117—29. 1922. 
Tokyo, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 20 . 492 1923. Ref. Jacoby.) S p ieg e l.

H ans P rin g 8 h e im  und H a ra ld  G orodisk i, Uber die Sekretion und A ktm tat 
der Speichelamylase. W ahrend die Angaben der L iteratur iiber die Sekretion der 
Speichtlamylase infolge mangelhafter Methodik recht unsicher u. zum Teil wider- 
sprechend sind, erzielt man nach einem stets gleichartigen Friihstiick u. bei Unters. 
bei dem optimalen pH =  6,2 eine sehr gute Obereinstimmung an abgeaonderter 
Speichelmei.ge u. dereń amylolyt. Kraft. Radioakt. Zabnpasten sind auf die ge- 
nannten Faktoren nicht von groBerem EinfluB ais inakt. Pasten. Die Unterss. 
iiber Tageescbwankungen der Sekretion u. A ktiyitat sind in Tabellen niedergelegt. 
(Biochem. Ztschr. 140. 175—78. 1923. Berlin, Chem. Inst. d. Uniy.) WOLFF.

A lfred  F. H ess und M. M atzner, Anorganischcr Phosphor und Calcium in 
miitterUchem und fótalein B lu t. Im Ca-Gehalte bestanden im mutterlichen Blute 
wahrend der letzten SchwangerschaftBmonate, im Nabelachnurblut u. 14 Tage nach 
der EntbiDdung keine wesentlichen Abweichungen vom n. W erte. Anorgan. P ist 
im Sauglingsblut hoher ais im m utterlichen, aber niedriger ala bei groBeran 
K indern. (Proc. of the boć. f. exp. biol. and med. 20. 75—76. 1922. New York 
City, Columbia Uniy.; Ber. ges. Physiol. 20. 451—52. 1923. Ref. Schmitz.) SpiE-

K tk o  Goto, Uber den Calcium- und Magnesiumgehalt des Blutes und der Ge- 
toebe eines hurgernden Tieres. Im Blute findet keine Speicherung des aus dem 
Skelett freiwerdenden Erdalkalis statt. Mg wird in geringerem Umfange u. spater 
mobilisiert ais Ca. Der Abbau der Gewebs-, yor allem der Muskelsubstanz scheint 
wahrend der ganzen Hungerperiode einigermaBen gleichmaBig zu erfolgen. (Journ- 
of biochem. 1. 321—32. 1922. Sendai, Tóhoku Uniy.; Ber. ges. Physiol. 20. 451- 
1923. Ref. S chmitz.) Spiegel.

B o b e r t  M eyer-B lsch, Der Einflufi peroral gegebener Lavulose und Dextrose 
a u f den Wasstrgtha.lt dts Blutes. Beim Normalen wie beim Leberkranken tritt 
etwa 15 Min. nauh peroraler Verabreichung yon 100 g Lanulose eine deutliche Zu- 
nahm e des refraktometr, gemessenen SerumeiweiBgehaltes bis um 1,20/0 ein, unter 
gleichzeitiger Hamoglobinyermehrung, also yorwiegend eine Eindickung. Verab- 
reichung von Dextrose blieb fast inamer ohne EinfluB; bei Diabetikern tra t die Ein
dickung nach Layulose yiel seltener ein. Beim Hunde u. beim Kaninchen bewńkte



1924. I. E 4. T ie r p h y s io l o g ie . 1219

Dextrose eine ebenso starkę Eindickung wie Lśwulose. (Klin. W chschr. 8. 60 — 61. 
Gdtt>ngen, Univ.) F b a n k .

J o h n  W illia m  P ic k e r in g  und D av id  H en rią u ea  de Souza, Die Fliissigkeit 
und Koagulation des Blutes. Das Blut aus frisch auegeschnittenen Katzen- u. 
Kaninchenherzen, desBen Kammern nicht der L uft auagesetzt waren, kann 15 bis 
20 Min. auf 56—60° ohne Zerstorung des Fibrinogens erhitzt w erden; es koaguliert 
dann beim AusgieBen u. kann durch Ve’Sattigung mit (NH4),S0< oder 7,-Sattigung 
mit NaCl gefallt werden. Im Blute eines t o te n  Herzens wird bei gleichem Vers. 
das Fibrinogen zerstort, im moribunden teilweise. In  mit C itrat u. dann wieder 
mit Kalk yersetitem  Intraventrikularblut wird das Fibrinogen bei L uftzu tritt u. 
56—56,5° (8,7* Min. lang) zerstort. Ober FI. u. Koagulation des Blutes wird eine 
neue Theorie aufgestellt. (Biochemical Journ. 17. 747—60. 1923. Uniy. of London, 
King’8 College.) W o l f f .

T hom as E . P arsona und W in ifre d  P arsons, Beóbaćhtungen iiber den Trans
port von Kohlensaure im B lu t einiger mariner Wirbelloser. Das Blut der hoher 
entwickelten Wirbelloeen, wie der Cephalopoden, yermag CO, besonders gut zu 
transportieren. D ie vom Blut von Maja, Palinurus oder Oetopus bei yerschiedenen 
Spannungen aufgenommene CO,-Menge ist doppelt so groB wie bei Meerwasser. 
Dagegen ist sie bei den ruhigeren, seBbaften Formen Aplysia u. Phallusia nicht 
erheblich groBer. — Bei den erstgenannten ist 3 — 10 ccm in 100 ccm zirkulierendem 
Blut, gegeniiber 50 ccm beim W irbeltier. — Die CO, Dissoziationskurye yerlauft 
bei Wirbellosen u. niederen Spannungen steiler ais beim W irbeltier, die Aufnahme 
in die Gewebe u. der Austausch leichter ais bei weniger steilem Kuryenyerlauf. — 
Hamocyanin, dessen isoelektr. Punkt bei pg  4,67 liegt, w irkt ais schwache Saure; 
es steht im W ettstreit mit CO, um das Na dea Blutes. (Journ. Gen. Pbysiol. 6. 
153 — 66. 1923. Neapel, Zool. Station.) MOl l e e .

P. Ju n k e rsd o rf , Untersuchungen iiber die Phloridzitiglucosurie. II. Ldnger- 
dauernde 3ungtr-Phloridzinversuche m it vergleichender B lut-, Sa rn - und Organ- 
analyse. (I. ygl. PFLtłGEBB Arch. d. Physiol. 197. 500; C. 1923. I. 980.) Bei 
Hunden tr itt im H unger unter Phloridzin Hypoglykamie u. Zunahme des Blutfett- 
gehalts gegeniiber ausschlieBlichem Hungern (bei k. AuBenlemp. iiber 1%) ein. Bei 
tiefer AuBentemp. ist die Glykosurie gering, Aceton im H arn erhoht. Trotz langer 
Hungerzeit enthalten Leber, Muskulatur, besonders HerzmuBkel relatiy yiel Glykogen, 
sogar mehr ais bei Glykogenmaat. — Die Leberzellen zeigten keine Degeneration.
— Das Gewicht der Nieren nimmt zu, das des Pankreas ab. (PFLtłGEBs Arch. d. 
Physiol. 20 0 . 443—69. 1923. Bonn.) MttLLEB.

J . P a l, Uber Glykosurie und Insulin . Es gibt mehrere Formen von pankreat. 
Glykosurie, eine mit Steigerung des Blutzuckers durch harnfahigen Zucker, durch 
Insulin leicht beeinfluBbar, eine zweite m it Storung des O bertiitts des Hormons in 
die Lymphbahn (Kompreesion des Hauptlympbgangs) u. O bertritt direkt in die 
Blutbahn bei n. Insulinbildung, eine dritte bei endogenen u. erogen^n VergiftuDgen 
(thyreotos., bypophysiir, Schwangerschaft, Adrenalin, Morphin, CRGlt), eine yierte 
neurogenen Ursprungs. (Wien. med. Wchschr. 73. 2096—98 1923. Wien.) MUl l e b .

B e rn h a rd  S tuber, Z ur Thtorie der Thrombin- und Kalkwirkung. EntgegnuDg
an WOh l is c h  (vgl. Klin. W chschr. 2. 1073; C. 1923. U L 569). (Klin. W chschr. 2. 
2317— 18. 1923. Freiburg, Uniy.) F b a n k .

E d g a r  W óhllach, Z  ar Theorie der Thrombin- und Kalkwirkung. Entgegnung
an St u b e e  (ygl. Klin. W chschr. 2. 2317). (Klin. W chschr.. 2. 2318. 1923. Kiel,
Uniy.) F b a n k .

E d g a r  W ó h lisc h , Untersuchungen zur Theorie der Thrombinwirkung. (Vgl. 
Klin. Wchschr. 2. 1073; C. 1923. III . 569.) Die Theorie der Gerinnung yon 
Her zfeld  u . K l in g e b  wird abgelehnt, daB namlich durch das Thrombin dem

79*
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Fibrinogen eine dessen Stabilitat bedingende Adaorptionshulle aus einer niedrig- 
molekularen Substanz entzogen werde. W ahracheinlich sind der ProzeB der Ge- 
winnung des Fibrinogens durch Thrombin einerseits, die spontane Flockung bei 
gewohnlicher Temp. u. die Hitzekoagulation des Fibrinogens andererseits gleich- 
artige Prozesse. Das Thrombin ware hiernach ais ein Btreng spezif. Katalysator 
der spontanen Koagulation des Fibrinogens aufzufassen. (Klin. W chsehr. 2. 1801 
bis 1802. 1923. Kiel, Univ., Med. Klio.) W o lf f .

E d g a r  W óh lisch  und K a r l  P aschk is, E in  direkter Nachweis der spezifischen 
Bolle des Kalks bei der Entstehwng des Thrombins. (Vgl. Klin. W chschr. 2. 1930; 
C. 1923. III . 1649.) Yersuchsergebnisse von F u ld  ais Nacbtrag zu obiger Arbeit. 
W urde Vogelplasma im Eisschrank gegen l° /0ig. NaCl-Lsg. dialysiert u. nach einigen 
Tagen die Gerinnbarkeit mit Muskelestrakt sowie die Kontrollen gepriift, so war 
die Gerinnbarkeit aufgeboben, durch Ga Zusatz in der Ausgangslsg. aber wieder 
herstellbar. Daher ist Ca fiir die Zymogenese aus Cyto- u. Plasmozym notig. 
(Klin. W chschr. 2. 2319. 1923.) F rank .

K eizo H irnm a, WeitereBeobaehtungen uberPermeabiUtatsanderungen inLósungen 
von N<chtleitern. Kohrzucker fórdert die Aufnahme von Salieylat oder Rhodanid, 
yermindert die von Ammonium u. Alkaloiden bei roten Blutkórperdien. Die Harn- 
stoffaufnahme bleibt ziemlich unyerandert. — Gefórdert wird durch Rohrzucker die 
Aufnahme von bas. Farbetoffen, Alkaloidsalzen, J , Sauren, CH3NHj, Salieylat u. 
Rhodanid beim Froscbmuskel. — Blutkorpercben adaorbieren Aminosauren nicht. 
(Pf l Ogers Arch. d. Physiol. 2 0 0 . 497—510. 1923. K iel) MOlleb .

G. E hrium ann , t)bcr die Beeinflussung der Senkungsgeschwindigkeit der Ery- 
throcyten durch einige Elektrolyte. Die Senkung nativer rotei Blutkorperchen ist 
in Rohrzuckerlsg. urn das lOfache gegenuber der in NaCl-Lsg. beschleunigt. Ge- 
ordnet nach absteigender Senkungsgeschwindigkeitsbegiinstigung: Rohrzucker >  
Na. — CNS >  N 0 8 = . S 0 4 =  Cl >  Br >  J . — Na >  K >  Rb >  Ca >  
Sr ]> Ba =  Cs >  Mg. (Biochem. Ztsehr. 141. 531—39. 1923. Greif^wald, 
Univ.) W olff.

W e rn e r  Z o rn , Beschleunigung der Hamolyse durch iso- und heterogenetische 
pracipitierende Sera? (Uber heterogenetische Pracipitine. V II Mitteilung.) (Vgl. 
F riedberger u. L asnitzk i, Biochem. Ztsehr. 137. 312; C. 1923. III . 1042.) Wie 
F riedberger  u. Moreschi (ZeDtralblatt f. Bakter. u. Parasiteuk. I. Abt. 45. [19071) 
fiir isogenet. Antisera eine Beschleunigung der Hamolyse im Vergleich mit n. 
Kaninchenserum fanden, so konnte Vf. dies auch fur die heterogenet. Komponente 
von iibergreifenden pracipitierenden Antiseren feststellen. Die Beschleunigung iat 
anscheinend in beiden Fallen von der Menge des Pracipitins abhangig. (Ztsehr. f. 
Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 38. 184—91. 1923 Greifswald, Univ) Sp .

V. Scim one und T. T orii, Uber die antigene W irkung entatherter und gekochter 
Sera. (Uber heterogenetische Practpttine. IX . (?) Mitteilung.) (Vgl. vorst. Ref.) I® 
Verfolg der UnterBs. von F riedberger u. Lasnitzki (Klin. W chschr. 1. 1607; 
C. 1922. III . 851) fanden Yff., daB entatberte Antigene, wie danach zu erwarten 
w ar, haufiger strenger spezif. Antisera liefern, daB aber die B. heterogenet. Pra
cipitine durch die Entatherung nicht yollig zuriickgebalten wird. Auch wirkte der 
Riickstand deB A., mit dem das Antigen ausgeschiittelt war, noch antikorper- 
bildend. — Gekochtes Antigen hindet zwar nur heterogenet. Antikorper (ygl. FBIED' 
BERGER u. Meiszner, Ztsehr. f. Immunitatsforsch. u. esper. Therapie I. 36. 233), 
bildet aber isogenet.. (Ztachr. f. Immunitatsforsch. n. esper. Therapie I. 38 264 bis 
270. 1923. Greifswald, Uniy.) Spiegel.

E. F r ie d b e rg e r  und E . P u tte r ,  Uber die eUUrisćhe Ladung der isoge»etitchen 
und heterogenetischen Pracipitate. (Uber heterogenetische Pracipitine. X. Mitteilung.) 
(IX. ygl. yorst. Ref.) Entgegen der Erwartung, die durch die friiher featgestellten
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Fnterschiede zwisehen isogenet. u. heterogenet. Pracipitaten bzgl. Morpbologie u. 
.therloslichkeit erweckt w ar, ergab sicb in der elektr. Ladung kein Unterschied. 
'tBcbr. f. Immunitatsforseh. u. e iper. Tberapie I. 38. 356. 1923, Greifawald, Univ.) Sp .

J o h n  H o w lan d  und B e n ja m in  K ra m e r , E ine Ontersuchung 'Uber■ die Be- 
lehung eioischen Oalcium und anorganischem Phosphor dei Serums und Bachitis 
nd Tetanie. Es werden die BedinguDgen fiir Einlagerung von C aH P 04 in das 
inochengewebe erorterfc. Verminderung der Ca- u. P-Konzz. im Serum muB diese 
linlagerung yerzogern. Bei B achitis ist P  im Serum em iedrig t, Ca n. oder fast

bei Tetanie P  n., Ca erniedrigt (vgl. K b a m e e , T ib d a l l  u. H o w l a n d , Amer. 
ourn. of dis. of ehildr. 22. 560; C. 1922. III . 300j. W enn am racbit. Knochen 
ifolge Behandlung rontgenolog. festatellbare Ca-Einlagerung einsetit, ist stets Er- 
ohung des subn. P-W ertes im Serum feetstellbar. iBt das Prod. von Ca- u. P-Zabl 
ng in 100 ccm) im Serum < [3 0 , so besteht immer Bachitis, bei ^>40 kann sie 
usgeschloasen werden. Bei Tetanie ist der W ert meist 30 oder wenig darunter. 
lehandlung der Tetanie mit Ca erhoht zwar das Serum-Ca zur Norm, erniedrigt 
ber gleiebzeitig Serum-P, so daB das Prod. gleich bleibt u. die Bachitis nicht 
eheilt wird. Die Behandlung muB so sein, daB d a B  yerm inderte Element ohne 
Irniedrigung des anderen erhoht wird. (Monatsachr. f. Kinderheilk. 25. 279—93. 
923; Ber. ges. Physiol. 20 . 425—26. Bef. Y o l l m e b .) Sp ie g e l .

D av id  I. M aoht und D o ro thy  L nbin , Eine phytopharmakologischc Studie uber 
in Meno- oder M enstrualtoxin. N. Blutserum , zu l° /0 einer Nahrlsg. zugegeben, 
'ermindert das W achstum von kleinen Pflanzchen von Lupinus albus um 25%, 
lenstrualblut um 50°/0, wobei die W urzeln aich drehen u. wenden. Die Giftigkeit 
aBt sich schon in der pramenstruellen Zeit nachweisen, ist am groBten bei Beginn 
ler Menstruation. Daa „Menotoxin“ fand sich auch in Speichel, roten Blutzellen
i. Hautsekret der Menstruierenden. (Proc. of the boc. f. exp. biol. and med. 20 . 
165—66. 1923. Baltim ore, J o h n s H o p k in s  Univ.; Ber. ges. Physiol. 20. 527. 
ief. Sc h Ob e l ) Sp i e g e l .

A lan M. C hesney und A lfre d  B. H o d g es , Beobacłitungen Uber die B ildung  
oxischer Substanzen durch Pneumokokken. Friach von menschlichen Lobarpneumonien 
>ewonnene Stamme bildeten in  Bindfleischbouillon nach A v e e y  u. C u l l e n , in 
MenBchenserum u. defibriniertem Menschenblut bei 18std. Bebriitung kein 1., fur 
Mauae giftiges T oiin . (Buli. of the J o h n s  H o p k in s  Hosp. 33. 425—28. 1922. 
Baltimore; Ber. gea. Physiol. 20. 500. Ref. S c h n it z e b .) Sp i e g e l .

E ric h  G abbe, Uber dat Flockimgsoptimum der durch Essigsaure fallbaren 
Substanz des Tuberkulins. D ie aua Tuberkulin durch Acetatgemiache von p H 4,8 
bis 3,1 fallbare Subatanz hat ein Saurefallungsoptimum u. einen iBoelektr. Punkt 
bei pH = . 4,10. Mit der bo darstellbaren Substanz fallen die meisten EiweiBrkk. 
poBitiy aus. Anorgan. Salze vermindern entweder die Flockung dieser Substanz 
oder verschieben bei Ggw. stark  adsorbierbarer Ionen das Flockungsoptimum. 
Lecithin yerataTkt die Flockung dea saurefiillbaren TuberkulineiweiBes u. yerschiebt 
den isoelektr. Punkt nach der sauren Seite. (Biochem. Ztschr. 141. 523—30. 1923. 
K-oln, Uniy.) WOLFF.

J. v an  d e r  H o ed e n , Der Echinokokkenantigen- und der Eiweipgchalt der 
Eehinokokkenflilssigkzit. Gegeniiber der Spieglerschen Rk. eiweiBfrei gemachte 
Echinokokkenfll. behalten ihr Antigen. Die aus dieser F l. nach yolliger Eindampfung 
'n A. u. A. gel. Stoffe besitzen antigene Eigenschaften. Der A .-Extrakt konnte den 
gebrauchlichen L ipoideitrak t bei der W a-Rk. u. der Sachs.Georgischen Rk. zu 
einem erheblieben T eil eraetzen. Intraperitoneale Injektionen bei Meerechweinchen 
®it Bestandteilen der Echinokokkenfl. bezw. Echinococcuswand, welche nach Ein- 
trocknung dieser parasitaren Teile in A. absol. aufgenommen u. nach Entfernung 
des Eitraktionsstoffes wieder in physiol. NaCl-Lsg. emulgiert waren, riefen starkę
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Antikorperbildung herbei, welche sich 20—25 Tage nach der 1. Einspritzung in der 
Komplementablenkung mit der ureprunglichen Echinokokkenfl. manifestierte. Das 
Echinokokkenantigen stellt demnach eine lipoidartige Substanz dar. (Miinch. med. 
W chschr. 71. 77. Utrecht, Centraal Laborat. voor de Volksgezondheid.) F ba n k .

P. L ecom te d a  Noiiy, Oberflachenspannung des Serums. Beziehungen zwischen 
der Senkwngszeit u.nd den Anttkdrpern. (G. r. soc. de biologie 89. 1146- 48. 1923. 
New York, R o c k e f e l l e r  InBt. — C. 1923. III . 571. 948.) Sp ie g e l .

P. L ecom te du  N o iiy , Oberflachenspannung des Serums. Abfall der Ober
flachenspannung a u f Grund des Zusatzes gewisser Substaneen und antagonistische 
W irkung dez Serums. (Vgl. vorst. Ref.) D ie Erniedrigung der Oberflachenspannung 
durch Subatanzen wie Salze der Ólsaure, Glykochol- u. Taurocholsaure ist beim 
Serum nur yorlibergehend, die Spannung steigt je nach der Menge der zugefiigten 
Substanz schnell oder langsamer wieder an. Erhitzen des Serums, selbst nur auf 
56°, verlangsamt den W iederanstieg u. macht ihn unyollkommen. Es handelt sich 
aber nicht um eine beaoodere W rkg. des Serums, das gleiche Verh. zeigen viel- 
mehr kolloide Lsgg. ganz allgemein, wahrscheinlich ist es eine Adeorptions- 
erscheinung. (O. r. soc. de biologie 89. 1148—50. 1923.) S p ie g e l .

T o rv a ld  M adsen, Einflufi der Temperatur au f Antigene und Antikorper. An 
einem Beispiele w ird gezeigt, da£ in der Immunochemie die gleichen physikal. 
GeBetze gelten wie in  der Ghemie. (Journ. of State med. 31. 151—76. 1923; Ber. 
ges. Physiol. 20. 499. Ref. T r o m m s d o b f f .) S p ie g e l .

Susum u A m aya, Uber die W irkung von Natriumcitrat a u f die Phagocytose 
des B . Influenzae. Bei Kouz. von 0,223—0,256% Citrat fallt die Spontanpbago- 
cytose im Opsoninyers. fort, w a h ren d  die Immunphagocytose yon Kaninchenimmun- 
serum n och d eu tlich  wirksam is t. Unter diesen Bedingungen h a t die Pbago- 
cytoBerk. die Bedeutung einer spezif. Immunrk. (Japan med. w o rld  2. 106—9.
1922. Tokyo, KiTASATO-Inst. f. inf. dis.; Ber. ges. Pbysiol. 20. 497. 1923. Ref. 
E. K . W o l f f .) Sp ie g e l .

A. B e sred k a  und M. Golovano£F, Uber die Anticholeraimpfung. Untersuchung 
uber die Lokalimmunitat. FI., 8 —10 Tage bebrutete Vibrionenkultur wird durch 
Kerzen filtriert, das F iltra t von neuem beimpft u. 8 Tage bebriitet, dann wiederum 
filtriert. Das F iltrat, subcutan, intracutan, intraperitoneal oder intravenos injiziert, 
sebutzte Meersehweinchen gegen eine nach 24 Stdn. erfo>gende intrayenose Infektion 
mit einer sicher todlichen Menge lebender Cholerayibrionen in %  der Falle voll- 
kommen. Nach 14 Tagen begann der Schutz nachzulassen, u. nach 3 Wochen war 
er yerschwunden. (C. r. soc. de biologie 89. 933—35. 1923. Paris.) S p i e g e l .

A. B esredka, Studien tiber Anaphylaxie. Koagulation und Reinigung der Sera. 
D er wesentliche Inhalt ist bereits nach yorlaufiuen Mitteilungen (C. r. boc. de 
biologie 83. 467. C. r. d. l’Acad. des sciences 170 1628; C. 1920. III- 64. 427) 
wiedergegeben. Das Yerf. wird zur Reinigung von Antiruhr- u. Anticholeraseren 
empfoblen, uber dereń W irksamkeit, nachdem so die Hauptmenge der EiweiBstoffe 
beseitigt ist, in anschliefienden Mitteilungen von T ry g v e  S ch ó n fe ld e r und M. S. 
V ag lian o s  berichtet wird. (Ann. Inst. Pasteur 37. 9 d 5 -4 5 . 1923.) S p i e g e l .

M eguro, Zusammenseteung des Aleains: W irkung der Eefe  (Saccharomyces) 
a u f das A lexin. D u r c h  Behandlung mit Hefe oder Kobragift wird M e ersch w ein - 
chenserum so inaktiyiert, daB es mit Pferdealesin beladene Z ie g e n b lu tk o jp e rc h e n  
nicht mehr zu losen yermag. Es kann dann durch Zuiiigung yon Mittel- u. End- 
stiick des n. Meersehweinchenserums reaktiyiert werden, aber auch durch Meer- 
schweinchenserum, das '/ i  Stde. auf 55° erhitzt wurde u. jene n icht mehr e n tb a lt . 
Die Reaktiyierung ist also einem yerhaltnismaBig therm ostabilen Faktor zuzu- 
schreiben. Die Globulin- u. Albuminfraktionen aus den durch Hefe oder Kobra-
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gift inaktivierten Seren yerbalten sich wie n. Mittel- u. Endstiicke, aber ihre Yer- 
einigung geniigt n icht, um die Hamolyse herbeizufiihren, weil ibnen der thermo- 
atabile Faktor fehlt. Dieser, die ,,dritte Komponento11, findet sich in der Fi., wenn 
man m it CO, fśłllt, wird im Gegensatze zu der yon A lt m a n n  in d. Kaninchenserum 
gefundenen, die Hamolyse beschleunigenden Substanz von sensibilisierten Ziegenblut- 
korperchen nicht gebunden, findet sich in auf 55° erhitstem Rinderserum, fehlt da- 
gegen in  frischem Serum. E r wird fiir ident. mit der „auxolyt. K raft“ gehalten. 
(Ann. Inat. Pasteur 37. 946—66. 1923. Briissel, Inst. P a s t e u b .) Sp i e g e l .

F e rn a n d  A rlo ing  und L. L angeron , Neue Untersuchungen iiber die prnphy- 
laktische Erhohung der Widerstandskraft gegen Infektionskrankheiten durch Eiweifl- 
injektionen. W ird diese durch ' a u f das vegetative Nervensystem wirkende Giftc 
modifiziertl Durch 3 Injektionen yon Caaein, Pepton oder Pferdeserum im Abatand 
von 24 Stdn. konnen Meerschweinchen gegen eine fiir die Kontrolltiere todliche 
Menge Pyocyaneuskultur zeitlich refraktiir gemacht werden, wenn die Iufoktion 
30 Min. nach der letzten Injektion erfolgt. F indet sie erst 48 Stdn. apater statt, 
ao zeigt sich im Gegenteil eine Oberempfindlichkeit gegen Pyocyaneus. DieBes 
Verh. nach EiweiBioj^ktionen beruht nicht auf Anderungen im yegetativen Nerven- 
system durch Proteinshock, denn Adrenalin, A tropin, Pilocarpin, Physostigmin  sind 
ohne EitifluB auf den refraktaren Zustand, konnen selbst ibn aueh nicht schaffen. 
Dieser Zustand kann durch Blutubertragung nicht auf ein anderes Meerschweinchen 
iibertragen werden, er ist aueh keine allgemeine Eracheinung, denn er ist nur un- 
regelmaBig bei den Laboratorium stieren zu beobaehten. Bei der weiBen Maus tritt 
er uberhaupt nicht ein. Nach groBen Adrenalingaben sterben Meerschweinchen an 
Magenruptur. Vff. konnen diese Erscheinung nicht erklaren. W eniger grofie Gaben 
yerursachen breite Gangranstreifen langs der groBen K urratur. (C. r. soc. de 
biologie 88. 1295—97. 1923. Lyon.) W o l f f .

M isao H onda, Untersuchung des Harns gravider Frauen. III . Mitteilung. An 
Aminosauren konnten isoliert werden A lanin, Valin, Leucin, Isoleucin, Phenyl- 
alanin, Histidin, Methyl- u. D imethylguanidin, Łysin, K reatin u. K reatinin. (Journ. 
of biochem. 2. 351—59. 1923. K yoto, Univ.; Ber. gea. Physiol. 20 . 464. Ref. 
Sch m itz.) Sp i e g e l .

H . H ak an o , Beitrage zur Kenntnis der in  den Harnsteinen cnthaltenen Sub- 
8tanzen. Krystallograph. Studien, besonders iiber Cystinsteine, kiinstliche Cystin- 
hrystalle u. kiinstliche K rystalle von Ca-Oxalat, bei denen noch nicht sicher ist, 
ob 63 sich um Mono- oder Tribydrat handelt. (Journ. of biochem. 2. 437—45.
1923. Tokyo, Univ.; Ber. ges. Physiol. 20 . 464. Ret. Stbatjss.) Sp i e g e l .

A. S losse , J .  Goffin und P . In g e lb re c h t ,  Bcmerkung iiber die W irkung  
des Thorium X  bei Diabttes. (Vgl. S l o s s e , C. r. soc. de biologie 89. 96. 98; 
C. 1924. I. 33. 73.) Bei einem leichten Diabetiker hatten Injektionen von Th X  
deutlichen EinfluB auf den Fett- u. Kohlenhydratstoffwechsel. Die Ausacheidung 
von Glucose im H arn fiel, difjenige von Ketonkórpern schwand nach anfang- 
licher Steigerung fast yollig. (C. r. soc. de biologie 89. 1182—83. 1923. Briissel, 
Univ.) S p ie g e l .

Tyuzi T om inaga, U ber die Bestimmung der Oberflachenspannung biologischer 
Pldssigkeiten m it der Torsionswage. Beim MeBsen der Oberflachenspannung des 
Serums yon Kaninchen mit der Rinamethode ( Bb in k m a n  u . VAN D a m , Miinch. med. 
Wchschr. 68. 1550; C. 1922. II. 298) erreicht das Serum prakt. nach 30 Min. Óber- 
flachengleichgewicht; laBt man die FI. im Uhrglase noch weitere Stda. steben, so 
bekommt man immer niedrigere W erte. Die Oberflachenspannung deB n. Kaninchen- 
serums ist 57 bis 58,5 dyn/cm, durchachnittlich 57,6 dyn/cm bei Ziaimertemp., bei 
37° aber 47,3—47,4 dyn/cm. D er stalagmometr. W ert des Serums ist ca. 10 dyn/cm 
hSher ais der stat. Ringwert. Die Oberflaehenapannung des n. menschlichen Harns
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erreicht 3n kiirzerer Zeit ala die dea Seruma ihre masimale Erniedrigung, meiat 
nach 1 Stde., prakt. reicht aber der nach 30 Min. erbaltene W ert aua, weil er aich 
nachher nur noeh wenig erniedrigt; aie schwankt je  nach dem apezif. G ew icht, 
bleibi aber meiat unterhalb deB Serumwertes. D er stalagmometr. W ert des Harna 
ist ca. 10 dyn/cm hoher ala der atat. Eingwert. D ie Erniedrigung der Oberflachen- 
spannung des Kammerwasaers yon Kaninchen erreicht nach 15—30 Min. ihr M aii- 
mum, sie ist bei Best. mit der RiDgmethode 58—61 dyn/cm. W eiter wurden die 
Oberflachenspannungen von A.-W .-Mischungen, Essigsaurdsgg., n-Buttersaurdsgg., 
NaCl-Lsgg., Lsgg. von Benzol, Aceton, Pyridin, Propionsaure, A . bestimmt. (Bio- 
chem. Ztachr. 140. 230—53. 1923. GroniDgen, PhyBiol. Inst. d. U niy.) WOLFF.

P a u l H aas und Thom as G eorge S i l i ,  JBeobachtungcn iiber einige Ecduktions- 
und OxydationsreaJitionen der Milch. Eine Substanz in der Milch, A tit, kann Nit rat 
zu N itrit reduzieren; aie ist trotz Thermolabilitat kein echtes Enzym, da sie bei 
Eed. zeretort w ird; sie wird bei der iiblichen Milchkoagulation mitgefallt. Eine 
andere Substanz der Milch, Ita t, yermag N itrit zu N itrat zu oxydieren, aber nur 
in Ggw. yon O,, unter optimalen Bedingungen auch das von A tit gerade reduzierte 
N itrat; es handelt sich ebenfalls nicht um ein echtes Ferment, da die Substanz 
wabrend ihrer oxydati?en W irksamkeit zerstort w ird; bzgl. Thermolabilitat u. Fiill- 
barkeit ahnelt aie dem Atit. Fiir beide wirken Aldehyde, namentlich CHICHO, ala 
Rk-Beacbleuniger. Desaen W rkg. iat insofern eigentumlich, ala er in Ggw. von 
O, Atit, I ta t sowie die Schardingersche Beductase zerstort. A tit ist nicht ident. mit 
Eeductase. D a das VerBchwinden der Guajac-Peroxydrk. der Milch mit der Zer- 
storung von Ita t zusammenfallt, iat dieses yielleicht ident. mit Peroiydaee. Wie 
aus den hemmenden Einww. auf Milcbperosydase heryorgeht, iat diese nicht mit 
den pflanzlichen Peroxydasen ident., welche nicht in  gleicher W eise gehemmt 
werden, z. B. aus Meerrettig, Kartoffel. (Biochemical Journ. 17. 671—82. 1923. 
Cambridge, Univ. Coli.) W OLFF.

Tokio  N ish ik a ta , E in  experimentdler Beitrag zum Studium  der Fettbildung 
aus Etweifi beim Waćhstum der Fliegenmaden. Die biaherigen Veras. schlieBen die 
Umwandlung des EiweiBes durch Pilze nicht aus, aTbeiteten auBerdem mit ungenauen 
Yerff. zur Fettbeat. Die m it aller Sorgfalt ausgefiihiten Yersa. des Yfa. ergaben 
aber auch die reichliche B. yon F ett aus EiweiB, auch aus gereinigtem Fibrin, u. 
zwar fast nur yon F ett mit den hoheren Fettsauren, wahrend die aus den Ver- 
suchafll. isolierten Pilze nur niedrigmolekulare Fettsauren zu bilden yermochten. 
F aulnis des Fibrins fiihrte meiat zu Erniedrigung, nur ausnahmsweise zu geriDger 
Erhohung des Fettgebaltes. (Journ. of biochem. 1. 261—79. 1922. Tokyo, Uniy.; 
Ber. ges. Physiol. 20. 428. 1923. Ref. S c h m it z .) SPIEGEL.

E. F. T erro lne , A. F eu e rb a ch  und E. B renckm ann , B ie Gesamtzusammen- 
setzung der Organismen bei verschiedenem Nahrungsmangd. (Vgl. C. r. d. l’Acad. dea 
sciencea 175. 1112; C. 1923. III . 1038.) Nach dem Tode infolge yolligen Hungera 
ist, abgeaehen yon Schwankuogen im Aschengehalt, die Gesamtzus. des Korpers 
yon Mausen im Mittel etwa die gleiche w ie  nach Entziehung nur einzelner Nahiungs- 
beBtandteile, W., EiweiB, Mineralstoffe, Vitamine, oder aller auBer W . Die merk- 
lichen Anderungen im Gehalte an W . u. an F e tt sprechen nicht fiir AnderuDgen 
in der Zub. der Gewebe, Bondem fur solche in der Menge der Beseryen. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 178. 130—32.) S p ie g e l.

A rth u r  D. H o lm es, Studien Uber die Vitaminwirlc8anikeit von Lebertranen•
II. B ie  Vitaminwirksam1ceit von „FrHhjahrs“lebertran. (I. u. IH . Vgl. Journ. Med. 
Ees. 2. 113. 361; C. 1 9 2 3 .1. 1137. IH . 82.) Lebertrane yon im Frubjahr gefangenen 
abgemagerten Fischen konnen einen hohen Gehalt an Vitamin A  aufweiaen; 
Mengen yon 0,002 g taglich geniigten, um durch Vitamin A  arme ErnShrung 
geaehadigte Eatten wieder herzuatellen u. zur Gewichtazunahme zu bringen. Immer-
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hin scheinen die T rane yon fetten Fiachen einen boheren Y itam irgehalt aufzu- 
weisen ais die yon abgemagerten. Der von den im Marz gefangenen abgemagerten 
Fiaehen gewonnene T ran  wieś bei der cbem. Analyae die niedrigsten Saurewerte 
aaf, die bisher bei Lebertranproben iiberhaupt beobacbtet worden sind. (Journ. 
metabol. Rea. 3 . 393—98. 1923. Boston.) A r o n .

H ans M au tn er, Is t der Vitaminmangel Krankheitsursache oder nur Bedingungl 
Die yitaminarme ErnSbrung begunstigt den AuBbrueh yon Infektionakrankheiten u. 
ihren schweren Yerlauf. Man kann Yitaminmangel nicbt alB Krankheitauraaehe 
ansehen. (Wien. med. W chechr. 73. 2051—54 1923. Wien.) MtłLLER.

A lfre d  D udley  H usband , .W il l ia m  G odden und M a rio n  B ro ck  B io h a rd s  
Ber Ein{lufit von Lebertran, LeinsamenOl und Olivenól a u f die Calcium- und Phos- 
phorassimilation wachsender Sćhweine. Bei 2—4 Monate alten Sehweinen sinkt bei 
reinem Mehlfutter die Fabigkeit, Ca u. P  aufzunehmen oder zuruckzuhalten; diese 
wird aber darch Zusatz eines der genannten Ole geBteigert. W enn die Tiere tiber- 
liaupt noch erheblicbe Mengen Ca u. P  zuriickhalten konnen, yerhalten sich diese 
Ole gleichwertig. Negatiyes Ca-Gleiehgewicht wird durch Lebertran u. Oliyenol 
in positiyes umgewandelt, wahrend Leinsamenol viel schwacher w irkt; Lebertran 
veruraacht aber Yerdauungastorungen. Die W rkg. scheint auf dem Ol an sich zu 
beruhen ohne Bucksicht auf den Gehalt an Vitamin A. (Biochemical Journ. 17. 
707—19. 1923. Aberdeen, Bowett Beaeareh Inst.) WOLFF.

M anrice  I .  S m ith , Untersuchungen Uber Ernahrung bei ezperimenteller Tuber- 
hulose. I. B ie  W irkung des fettlM ichcn Vitamins A  au f die Tuberlculose beim 
Meersćhweinchen unter besonderer Berileksichtigung des Wertes von Lebertran bei 
experimenteller Tuberlculose. Lebertran erwiea sich gegen die experimentelle Meer- 
schweinchentuberkulose bei yersehiedenartiger Ernahrung ohne jeden EinfluB. Auch 
Zugabe von Ca-Laetat anderte nichts. (Amer. reyiew of tubercul. 7. 33—48. 1923. 
Washington, U. S. publ. health sery .; Ber. gea. Physiol. 20 . 424. Bef. WlELAND.) Sp.

Sogen  T suk iye und T akeo  O kada , Uber den Einflufi des Vitamins (B) auf 
die Verdauungsftmktion. Das benutzte Yitamin war aua Beiskleie darges-tellt (ygl. 
Ts u e i i e , Biochem. Ztschr. 131. 124; C. 1 9 2 3 .1. 1192), zur Histidin- oder Pyrimidin- 
gruppe gehorig u. beseitigte zu wenigen mg die Neryenlabmung bei Huhnerberiberi. 
Zusatz zu Pankreatinlsg. beeinfluBte Steapsin u. Trypsin n ich t, steigerte aber 
die amylolyt. Fahigkeit erheblich (die Vitaminasche w ar wirkungslos). Bei einem 
Hunde mit Dauerfistel wurde feBtgeBtellt, daB ca. 10 Tage nach Beginn einer Reis- 
fatterung daa Pankreaa fast nicht mehr sezemierte, daB dann bei D arreichung yon 
Vitamin B Menge u. Fermentgehalt des PankreasBekretea wieder etieg u. einige 
Tage nach Aussetzen wieder auf sehr niedrige W erte absank. (Journ. of bio
chem. 1. 445—55. 1922. Tokyo, U niy.; Ber. ges. Physiol. 20 . 423—24. 1923. Bef. 
Wie l a n d .) S p i e g e l .

M its n g i K ik u c h i ,  Beitrage zum Purinstoffioechsel. II. Uber den Einflufi der 
Niere und der Gcwcbt a u f  das H arnpurin. (I. ygl. Journ. of biochem. 1. 83; 
C. 1922. III. 737.) F ur die Berechnung des Nierenkoeffizienten u. der Gewebs- 
konstante (1. c.) muB auch die Nachausseheidung beriicksichtigt werden. Jener 
Bcheint bei an purinarme K o st gewohnten Indiyiduen groBer zu sein ais bei an 
purinreiche Gewohnten, ist bei Gichtikern sehr klein. Die Grewebskonstante, 
zwischen 1,048 u. 0,0606 schwankend, erscheint groBer bei Aufnahme yon freiem 
&1b yon gebundenem Purin, scheint nach Aminopurinen starker ais nach Ozypurinen 
suzunehmen. (Journ. of biochem. 2. 283— 89. 1923. Tokyo, Uniy.; Ber. ges. 
PhyBiol. 20 . 461—62. Bef. K O l z .) S p i e g e l .

J . S napper, Ber Hippursaure-Stoffuechtel beim Menschen. Beim gesunden u. 
beim kranken Menschen mit n. Nieren werden aus 5 g Natr. benzoic. innerbalb 
12 Stdn. 5 g Hippursaure gebildet u. im H arn ausgescbieden. In  den folgenden
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12 Stdn. nach der Benzoesauregabe ist die HippurBaureauaacheidung mit einigen 
100 Milligramm wieder n. gewoiden. Das gleiche Verh. wird bei ver8chiedenen 
Leiden, wie Pneumonie, kompletter Gallenfistel u. anderen gefunden. Geaunde 
Nieren konnen Harn sezerniercn, der bis 2%  Hippursaure enthalt. (Klin. Wchschr. 3.
55—56. Amsterdam.) F ba n k .

B. S tnber, A. E ussm ann  und E. A. P ro e b s tin g , Uber eine Methylurungs-
funktion der Schilddruse, zugleich ein B titrag zwr biologischen Bedeutung des Jods 
(Vgl. St u b e b , KJin. W chschr. 2. 931; C. 1923. III. 573.) Beim Kaninchen ist die 
Metbylierung der Guanidinessigsaure an die Funktion der Schilddruse gekiiupft. 
Schilddriisenlosen Tieren geht diese Fahigkeit vol)ig ab. FiitteruDg mit Scbild- 
drusenaubatann gibt den thyreodektomierten Tieren das MetbylierungBvermogen 
wieder. Denselben Effekt ha t die Zufuhr von J  u. die VerabreichuDg von Blut n. 
Tiere. Das J  yermittelt den EiDtritt bestimmter Radikale in  organ. Verbb., hier 
also die Subetitution durch eine M tthylgruppe. (Biochem. Ztschr. 143, 221—35. 1923. 
Freiburg i. B., Univ.) F b a n k .

C. L o y a tt E vans und 8. W . F . U n d e rh ill ,  Studien iiber die Physiologie des 
glatten Muskels. I. Die W trkung der Anderung der Wasserstoffionenkonzentration 
a u f den Tonus und die Zuckungen des glatten Musktls. Innerhalb der wahrend des 
Lebens vorfeommenden Schwankungen der pH bewirkt Zimahme der pH-Abnahme 
des Tonus, Yerlangaamung der rhytbm. ZuckuDgen (Darm) bia zur Aufoebung bei 
Oberschreitung des Neutralitatspunktes zur aauren Seite hin. Ausgesprochene alkal. 
Ek. beschleunigt u. yermindert die Zuckungen. — Die peripher. nervosen Gtbilde 
im DarmmuBkel sind dabei nicht die Angriffspunkte. — Eintauchen in eine atark 
alkal. Phosphatlsg. (pH 8 oder mehr) bewirkt oft Tonussteigerung, so beim Uterua, 
oder starkę Zuckung, wahrscheinlich infolge AnderuDg des Ca-Ionengehalts. — 
Mecbanismus u. Tonus dea glatten Muskels sind yerecbieden von denen der quer- 
gestreiften Muskulatur. (Journ. of PbyBiol. 58. 1—13. 1923. L ondon) MtiLLEB.

C, L o v a tt E vans, Studien iiber die Physiologie des glatten Muskels. II. Der 
Sauerstoffverbrauch des glatten Muskels und seine Bezithung zum  Tonus. (I. vgl. vorst. 
Eef.) Im Tonus braucht der Darm- u. Uterusmuskel weniger O, ais im schlaffen 
Zustand. (Tonusteigerung durch Adrenalin, Histamin, Acetylcholin.) Im Tonus ist 
der 0,-Verbrauch also nicht erhoht. — O, Mangel hat Steigerung des 0,-Bedarfs 
im Gefolge. — Bei Steigerung der Temp. steigt der Os-Verbrauch bis 43° an, aber 
nicht gleicbmaBig. — Cyanid aetzt mit steigender Konz. (1/BQ0— den Os-Ver- 
brauch mehr u. mehr herab (28—80°/o)> hebt ihn aber nicht vo)lig auf. — Im glatten 
Muskel gibt ea also zwei yerschiedene Atmungsvorganee, von denen nur der eine 
durch Cyanide aufgehoben wird. (Journ. of Physiol. 58. 22—32.1923. London.) MC.

Z. M atsuoka  und S. T ak e m u ra , Uber die syr.thetischs Bildwng der Eynuren- 
saure in  der iiberlebenden Leber. Bei D urchblutung von Hundelebern mit 1 g 
Tryptophan  u. 1 g Indolbrenztraubensaure wurden in 2 Stdn. 0,1285 g bezw. 0,1202 g 
Eynurensaure erhalten, bei dereń B. aus dem ersten danach die zweite ais Zwischen- 
prod. angenommen werden kann. (Journ. of biochem. 1. 175—80. 1922. Osaka, 
Med. Akad.; Ber. ges. Pbysiol. 2 0 . 429. 1923. Ref. K a p f h a m m e b . )  S p i e g e l .

K. B aseb ro ek , Untersuchungen zum Problem des neuzeithchen Melanismus der 
Schmetterlinge. 17. Uber die melanisierende Einwirkung von Dopa und Tyrosin 
a u f die intakte lebende Puppe. (Ygl. Fermentforschung 5. 297; C. 1922. I. 1302.) 
Durch subchitinOBe Iojektion yon Dopaleg. oder durch dauernde Umspiilung mit 
Dopa- oder Tyroainlag. konnte in einigen Fallen Dunkelfarbung der Fliigel herbei- 
gefiihrt werden. (Fermentforschung 7. 139—42. 1923. Hamburg.) Spie g e l .

K . H a se b ro e k , TJntersuchungen zum Problem des neuzeitlichen Melanismus 
der Schmetterlinge. V. Uber die melanisierende E in w irkm g  einiger atmospharisehen 
Ausdiinstungsstoffe der Grofistadt und Industriebezirke auf die lebende Puppe. (IV- vgl-
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yorst. Ref.) Nachdem in  einer friiheren Mitteilung (Fermentforschung 7. 1) gezeigt 
worden war, daB der Melanismua sehwerlich auf dem Nahrungswege zuatandekommt, 
ist um so mehr Gewicht auf die Anschauung zu legen, daB er mit dem direkten 
Eindringen wirksamer Agenzien in die Atemwege der Raupe oder Puppe zuaammen- 
hangt (vgl. Fermentforschung 5. 297; C. 1922. I. 1302). Von den Beatandteilen der 
GroBatadt- u. Induatrieluft zeigten sich SO, u. Teerraucherung witkungaloB, N H , 
u. P yrid in  wirksam fiir daa Entstehen yon Melanismua. (Fermentforschung 7. 143 
bis 152. 1923. Hamburg.) • Spieg el .

0. B e rg  und P h . E llin g e r , Uber biólogisćhe RóntgenstrahlenwirJcungen. II. Mit
teilung. Die Abhangigkeit der<JElektronenemission und Streuetrahlung von dem che- 
mischen Bau der bestrahlten Materie. (I. vgl. E lling eb  u. Gan8, Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 95. 291; C. 1923. I. 1046.) Ursache der SenaibilitatsBteigerung 
der Gewebe kann nur die Elektronenemission sein. Uber dereń Abhangigkeit yon 
der Ordnungszahl der Metalle ist bereits friiher (Wiaaensch.Veroffentl. aus d.Siemens- 
Konzern 2. 331; O. 1923. III. 336) berichtet. (Strahlentherapie 14. 527—37. 1922. 
Heidelberg, Pharmakol. Inat. Berlin, W ernerw erk; Ber. ges. Physiol. 20. 366. Ref. 
Holthusen .) Spieg el .

R a n i W e rn ic k e  und A lfredo  S o rd e lli, Studien Uber Oligodynamie. Aktivie- 
rm g  des destillierten Wassers durch metallisches Kupfer und  setne Oxyde. Oligo
dynamie wurde nur beobachtet, wenn das W . unter dem EinfluB yon H ' u. Oj mit 
der Rohmann-Spitzerachen Probe nachweiabare Spuren Cu loate. (Rey. del inst. 
bacteriol. 3. 29—55. 1922; Ber. gea. Physiol. 20 . 508. 1923. Ref. B eckh .) Spiegel .

E . F ra n k , M. N o th m an n  und E. G n ttm an n , Uber die toyiiscfie Kontrdktion 
des guergcstreiften SaugetiermusTcels nach Aussehaltung  des motorischen Nerven. 
IV. Die W irkung der Guanidine. (Vgl. Pf l Ogers Areh. d. Physiol. 199. 567; 
C. 1923. III . 1113.) iDjiziert man einem Hunde mit durchschnittenem N. bypo- 
glossus zu einer Zeit, in  der daa VULPlAN-HElDENHAlNsche Phanomen positiv aua- 
fallt, Guanidin  oder Dimethylguanidin, ao bleibt diese Einyerleibung ohne Einw. 
auf die gelahmte M uskulatur. W ird  jedoeh zur Zeit der ausgeprSgten Vergiftung 
Acetylćholin intraarteriell irijiziert, bo bleibt die gelahmte ZuDgenhalfte 10—20 mai 
langer in  ton. Kontraktion u. es genugt der 20. Teil der Acetyleholindosia, die bei 
einem nicht yorbehandelton Tiere notwendig ist, um eine ausgepragte Zasammen- 
ziehung der gelahmten ZungeDhiilte heryorzurufen. D iese yerstarkende W rkg. iet 
peripherer Natur, da sie naeh D archschneidung dea N lingualis in derselben Weise 
auftritt. (Pfl Dgebb Arch. d. Physiol. 201. 569—78. 1923. Breslau, Uniy.) F b a n k .

J .  G. B rody  und T o ra ld  S o llm ann , Die WirJcung von Chir.idin und andertn 
Cinchortaalkaloiden a u f den quergestreiften Muskel. An isolierten Skelettrrmskeln 
des Frosches wirken die Chinaalkaloide in hoberen Konzz. erregend, in geringeren 
die ErregbaTkeit herabsetzend. Die yergifteten Muskeln sterben, weitgehend un- 
abhangig yon der benutzten Alkaloidkonz., achneller ab ais unyergifcete. Bei 
Muskeltetanua tritt nach Chinin u. Chinidin die Ermiidung yiel achneller ein, wird 
die Yerachmelzung der EinzelzuckuDgen unyollkommen, u. es entapricht bei wieder- 
holter Tetanisierung des yergifteten Muskels der Rhythmua der Einzelzuckungen 
nicht mehr dem der Reize, wird yielmehr immer langsamer (Verlangerung der Re- 
fraktarperiode, wahracbeinlich bedingt durch Anhaufung yon Abbauprodd. infolge 
Storung der restitutiyen Prozease, die auf eine kolloidchem. W rkg. der Alkaloide 
zuriickgefiihrt wird). Anwendung der Yersuchsergebnisse auf die Herzwrkg. des 
Chinidina lsBt Verlangerung der Refraktarperiode des Herzmuakels ais wahrachein- 
liche Uisache der Reizleitungsbemmung yermuten. (Arch. internat, de pharma- 
codyn. et de thśrap. 27. 181—96. 1923. Cleyeland [Ohio], W estern Reserve Uniy.; 
Ber. ges. Physiol. 20. 408. Ref. R iesseb .) Spieg el .
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P ed ro  E seudero , Pilocarpin- und Atropinprobcn. Pilocarpin und A tropin bei 
der Funktionserforschung des autonomen Nervensy»tems. Aus den W rkgg. nach Ein- 
spritzung der genannten Alkaloide auf Blutdruek, Herztiitigkeit, Speichel- u. SchweiB- 
absonderung wird geBehloBsen, daB Pilocarpin auf beide Teile des autonomen 
Systems, den sympath. u. den parasympath., w irkt. Atropin (0,001) yermehrt die 
Palsfreąuenz nur bei Personen mit herabgeBetztem VagUBtonus. (Endocrinology 7. 
305—10. 1923; Ber. ges. Physiol. 2 0 . 524. Ref. Sch ilf .) SPIEGEL.

M asao W atan ab e , Uber die pharmakologische W irkung des Digitalisblattes. 
Bei mit allen Vor3icbtsmaBnahmen angestellten VersB., wobei die Ergebnisse an 
Eiuzeltieren (isolierter Vorhof) nnr wenig differierten, zeigte sich Rana micromaculata 
ein wenig empfindlicher ais R. temporaria, ergaben sich aber vor allem sehr erheb- 
liche Schwankungen mit der Jahreszeit (Augustfrosche etwa doppelt so empfindlich 
wie im Dezember), so daB die Auswertung durch Vergleieh mit einem Standard- 
praparat erfolgen muB. Um mehr ais l ° /0ig. B latterestrakt zu gewinnen, muB der 
Riickstand dea alkoh. Ertrakts mit wss. Na2C 03-L8g. aufgenommen werden..— Blatter 
yon Digitalis campanulata haben zu Beginn der Bliitezeit nur 7j der Wirksamkeit 
derjenigen von D. purpurea, die von D. alba stehen in der Mitte. Am meiaten wirk- 
same Subetanzen enthalten Knospen, dann Blutenblatt u. mittleres Laubblatt, weiter 
folgen Grundblatt u. obere B latter, Blattatiel, schlieBlieh Stengel u. Wurzel. Bei 
der dreijahrigen Pfłanze iBt der Gehalt ca. doppelt so groB wie bei jungeren u. 
alteren, Maximum (in Japau) im Mai, wenig yerringert im Ju n i, starker Abfall im 
Juli, dann wieder Anstieg bis zu einem neuen, dem ereten gleichwertigen Maiimum 
im nachaten Jańuar bis April. Animal. Diingung auBer Knochenmehl w irkt guDBtig, 
minerał, weniger. Erhebliche Unterschiede je  nach Standort der Pflanze łieBen 
sich auch in Japan featstellen. — Die Behandlung der Blatter erfolgt am besten 
durch Trocknen in der Sonne innerhalb 2 Tagen, dann luftdichte Verwahrung. — 
I n f u s  nimmt, wie Vf. in Obereinstimmung mit S ch m ied eb e rg  u. H o ls te ,  im 
Gegenaatze zu J. L oew y  feststellt, ohne Zusatz innerhalb 6 Tagen an Wirksamkeit 
nur wenig ab, Ansauern auf 0 ,1%  HC1 erhoht die Haltbarkeit, Na,CO„ bis zu 
neutraler oder gar alkal. Rk. fiihrt zu rascher Zers.; Diastase, Pankreatin u. 
Pankreassaft sind bei neutraler Rk. ohne W rkg. auf die W irksamkeit, ebenso Pepsin mit 
0,2—0,4°/0 HC1; HC1 fiir sich steigert bis 0,5% , schwacht bei 0,6— 1%  deutlich, bei 
3 %  innerhalb 3 Tagen stark. Entaprechend w irkt n. menschlicher Magensaft oder 
Saft bei Ęyperchlorhydrie yerstarkend, Achyliesaft nicht. — T i n k t u r  yerliert 
innerhalb eines Jahres nur wenig an W irksamkeit, wenn wenig geóffnet, bei luft- 
dichtem VerachluB gar nicht. — D ig a le n la g .  ist bedeutend empfindlicher, selbst 
beim langeren Aufbewahren unter VerschluB yerliert sie, besonders bei Auftreten 
eines Nd., bei bfiufigem Entkorken innerhalb eines Monats schon bis 63% . Verd. 
HC1 w irkt hier wie auf Infuae. (Tóhoku Journ. of eip . med. 4. 98—148. 1923. 
Sendai, Tóhoku Uniy.; Ber. ges. Physiol. 2 0 . 525—27. Ref. F rometerz) Spiegel .

A lfred  H an n s , M ilan  S te fan o v itch  und V o islav  A rn o v lje v itc h , Z ur ge- 
rinnungsfdrderndtn W irkung des Hypophysenextrakts. Aus einer Anzahl Einzel- 
beobachtungen folgern Vff., daB es sich bei der genannten W rkg. nicht um eine 
TeilerscbeinuDg eines allgemeinen „Kolloidahocks** (Feissly) handelt, sondem um 
spezif. Hypophysenwrkg. (Presse mśd. 31. 302—3. 1923; Ber. ges. Pbyaiol. 20. 
466—67. Ref. F r e u n d .) Spiegel .

H . D. C lough, R . S. A lle n  und E . W . R oot, j r . ,  E ine Untersuchung iiber die 
Eignung des Kaninchens ais Versuchstier fiir die EinsteUung der Wirkungsstarke 
von Insulinpraparaten. (Vgl. Mu r lin , Clough  u. Stokes, Amer. Journ. Pbysiol. 
64. 330; C. 1923. IIL  262.) Bei n., etwa 2 kg schweren Kaninchen betragt der 
Blutzucker im Durchachnitt 113 m g%  ^  17 mg. Beim Erproben yon Insulin  
sollte man dasselbe Tier hochstens 2 mai in der W oche benutzen. Der Blutzucker-
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abfall iat zurzeit das einzige zu Yergleicben brauchbare Zeiehen der W irksamkeit, 
doch darf er nicht mehr ais hocbstena 70 mg betragen. F einer muB daa Korper- 
gewicht annahem d konstant sein. Bezeichnet man mit a die mg des Blutzucker- 
abfalla innerhalb 2 Stdn., mit B  die g Pankreas, die auf ein Kaninchen von 2 kg 
kommen, so kann man die Insulineinheiten yerschiedener Pankreaeestrakte ver- 
gleichend ausdriicken mit (14,28-a ) : B . Die Yergleichung ist aber nur moglich bei 
einem nicht abnorm hohen oder niedrigen Blutzuckerstand vor der Injektion. Dann 
ist die Fehlerbreite bei . Doppelanalysen hocbatens 14 mg°/o*Blutzuekersenkung. 
(Amer. Journ. Pbysiol. 66. 461—84. 1923. Rochester,) M O lleb .

G lenn  E . C nllen  und H o w ard  W . R obinson , Die normalen Variationen in  • »• ’ 
der Wasserstoffionenkonzentration des Plasmas. Bei 27 n. Menschen wurde zwischen 
7,28—7,41 gefunden. p ^  7,30—7,40 war 21m al yorhanden. — Im  Venenblut waren 
52—62°/o COs, im Plaama 60—71,5% CO, Alkalirescrye. (Journ. Biol. Chem. 57. 
533—40. 1923. Pbyladelphia.) M U lleb .

G lenn  E. C u llen  und L eon Jo n a s , Die Wirlcung der Insultnbehandlung a u f  
die Wasserstoffionenkonzentration und die Alkalireserue lei didbetisćher Acidose.
7 Falle von Coma diabeticum, alle mit niedrigen pH. Ais niedrigate, mit Wieder- 
erholung yereinbare W erte fanden Vff. 7,02 u. 6,98. U nter Insu lin  steigen pjj 
u. COj im Plaama gleichmaBig an. (Journ. Biol. Chem. 57. 541—52. 1923. 
Philadelphia.) MtłLLEB.

F re d e r ic k  M. A lle n , Experimente\le DiabetesBtudien. Serie II. Die interne 
Pankreas funktion in  Beziehung zur K/jrpermasee und zum  Stoffioećhscl. 11. Die 
Beziehung von Nebennieren und Diabetes. (10. ygl. Journ. Metabol. Rea. 1. 619.) 
Nach Entfernung des grofiten Teils der Nebennieren zeigten Hunde au f intrayenoae 
TraubenzuckerinfuBion oder nach Fettfiitterung keine HerabBetzung der Kohlen- 
hydrattoleranz. Ebensowenig tr itt  bei Hunden, denen der groBte Teil des Pankreas 
entfernt iat u. die an latentem Diabetea leiden, durch Epinephrininjektion aktiyer 
Diabetes ein. Die geringfiigige Glykosurie, die einsetzt, ist wie n. die Folgę vom 
Glykogenabbau. Es w ird aber weder Zucker aua EiweiB gebildet, noch sind die 
Langerhansschen Inseln des Pankreasrestes yacuoliuiert. — Bei einem an akt. 
Diabetes leidenden H unde bewirkte Epinephrin allerdings Zunahme der Zucker- u. 
N-Ausscheidung. — Die AuffasBung, daB Diabetes eine polyglanduliire Erkrankung 
Bei u. Nebennieren mit Pankreas in . Antagonismua standen, ist weder durch die 
yorhandene Literatur, noch durch yorliegende VerBS. begriindet. Im Diabetes 
besteht eine abnorm gesteigerte Neigung zum Gewebszcrfall. Insulin ist ein 
anabol., aufbauend wirkendee, also nicht allein fur den Zuckeratofifwechsel wich- 
tigea Hormon. (Journ. Metabol. Rea, 3. 589— 621. 1923. R o c k e f e l le e  Inst., 
New York.) MtłLLEB.

F re d e r io k  M. A lle n , JSxperimentelle Diabetesstudien. Serie I I . Die interne 
Pankrcanfunktion in  Beziehung zur Eórpermasse und zum Stoffwećhsel. 12. Diabetes 
und Phloridzinglucosurie. (11. ygl. yorat. Ref.) Bei H unden, denen das Pankreas 
zum Teil entfernt war, w irkt Phloridiin  cbenso wie Epinephrin u. ebenso wie bei 
n. Tieren. — Phloridzin schadigt die LangerhanaBchen Inseln nicht. Die B. yon 
Zucker aus EiweiB, der Zuckertranaport im Blut u. Resorption der Kohlenhydrate 
yerlaufen ohne Mitwirkung von Insulin. Es wird nur beansprucht fiir die Zucker- 
yerbrennung, fur den Auf bau u. Abbau der Nahrungestoffe. — Phloridzinyergiftung 
ist kein mit „Diabetes*1 yergleichbarer Zustand. Beim Diabetes aterben die Tiere 
nicht nur aus Zuckermangel. Auch der EiweiBbestand u. die Fettdepots werden 
erachopft. (Journ. Metabol. Res. 3. 623—39. 1923. New York.) MtłLLEB.

E. Y ah len , tiber Metabolin. Vf. bat yor mehreren Jahren aus Pankreas einen 
Stofi dargestellt, der die alkoh. Zuckeryerbrennung bei Garung u. bei Phloridzin- 
oder iSuprarewwglykosurie steigert. Der Pankreaadiabetes wurde gebessert. —
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Auch aus Hefe dargestelltea ,,Metabolm“ , das durch Sulfurierung haltbar wird, 
vermindert die ZuckerausscheiduDg yon D iabetikern u. bei Kaninehen nach 
Suprarenin. (Dtsch. med. Wehschr. 49. 1332—33. 1923. Halle.) MttLLEE.

A. S o rd e lli, B. A. H oussay und P . M azzocco, Vergleich der Insulinwirkung  
bei verschiedenen Tierarten. Jungę Tiere sind empfindlieher ais alte. Bei allen 
Tieiarten Bind die individuellen Unterschiede erheblich u. ohne direkte Beziehung 
zum Korperzustand. — Bei allen Tierarten findet man Atemnot, Cyanose, Lah- 
mungen, Krampfe, dann todliches Coma. Der Blutzucker iet beim Tode 0,05 bis 
0,2°/oj! — Die Vogel sind wideratandsfahiger, erst etwa 6—lOfach hohere Doaen 
ais beim Kaninehen sind todlich. — Die Mause sind am empfindlichsten. (C. r. 
soc. de bio'ogie 89. 744—46. 1923. Buenos-Aires.) MtJLLEE.

E . C. N ob le  und J . J .  R  M acleod, BceinflufSt Insu lin  die Olykogenbildung in 
der kilnstlich durchstromten SchildkrStenleberl Unter genauer Beachtung der p(h)‘ 
Anderung wahrend der Duichstrom ung laflt sich weder eine Steigernng der poat- 
moitalen Glykogenbildang, noeh eine Abnahme des Glykogenabbaues durch In 
sulin nachweisen. W enn dieser erfolgt, so ist pta) hoher ais 7,0—7,4. (Journ. of 
Physiol. 58. 33—40. 1923. Toronto.) M O lleb.

J . J . R . M aeleod, Insu lin  und setne JBedeutung fiir die M edizin. Bei kleinen
Insulindo8en ist die Insulineinheit einer viel groBeren Kohlenhydratmenge aqui- 
valent ais bei grofien. — Insulin w irkt sicher in den Geweben, nicht im Blut 
selbst, im Sinne des Glykogenaufbaus antagonist. za Epinephrin, aber auch 
Glykogen mobiiisierend. — Seine chem. Natur ist noeh unbekannt. (Naturę 112. 
625—26. 1923.' Toronto. M O llee.

L. B. W in te r , Uber die Resorption von Insu lin  vom Magen aus. Um die 
Besorption durch die Magenwand zu beschleunigen, wurde Kaninehen Insulin 
in 20°/0ig. alkoh. Lsg. durch Magenschlauch eingegeben. D er Blutzucker fallt 
dann in der Tat bis zu 30—40 mg “/«■ In  physiol. NaCl-Lsg. oder in 7so'n - N^OH 
eingegeben ist Insulin dagegen wirkungslos. (Journ. of Physiol. 58. 18—21. 1923. 
Cambiidge.) MttLLEE.

E. J .  W itze m a n n  und L a u ra  L iysh is, Die W irkung protcolytischer Fermente 
u f Insulin. Es scheint drei Jwsuitrimodifikationcn zu geben. Eine mit EiweiB- 
charakter, adsorbiert an der Fallung aus alkoh. Lsg., unl. in W., mit Biuretrk. — 
Eine zweite yon Pepton-Polypeptid-Cbaiakter. So reagieren mit ro ter Biuretrk. alle 
Prodd. der L il ly -C o . Sie sind in W. 1. — Eine dritte abiucet. yon B est u. 
M acleod  erhaltene, aus Fiseben oder Binderpankreas. — Durch eiweiBverdauende 
Ferm ente wird InBulin uuwirksam. Die physiol. Wrkg. beruht auf einer bestimmten 
G ruppe, die mit EiweiB, Pepton oder Polypeptiden yereinigt sein kann. (Journ. 
Biol. Chem. 57. 425—35. 1923 Chicago.) M Olleb.

M as R osenberg , Uber den heutigen Stand der Insulinforschung. Klarę Uber- 
sicht iiber klin. Erfolge u. neue, noeh nicht geklarte Fragen des Stoff^echsels 
beim Diabetiker. (Miinch. med. W ehschr. 7 0 . 1290—94. 1923. Charlottenburg- 
Westend.) MtJLLEB.

A. A. H ym ans v an  den B e rg h  und A. S ieg en b eek  v a n  H eu k e lo m , Fort- 
schritte in  der Bthandlung von Zuckcrkranken. 6 genau yerfolgte, mit Insulin  be- 
handelte Falle. 1 „Einheit“ yerbrennt im D urchschnitt 1—3 g Kohlenhydtate. 
N ur „schwere“ Diabetiker kommen fur Insulin in  Betracht. Moglichst 4 mai je
1 Monat pro Jah r so behandeln; in der Zwischenzeit knapp halten bei individuell 
ausgeprobtem NahrungEgemisch. (Dtsch. med. W chBchr. 49 . 1355 — 59. 1923. 
Utrecht.) MtłLLEB.

A. K ro g h , Die Wirkungen non Insu lin  im Organismus. Beim k u ra re s ie r te D  
Kaninehen Binkt nach IoBulininjektion der Blutzucker sofort. Der Gaswechsel
andert sich erst nach ‘/ j  Stde., indem der respirator. Quotient steigt. Der Kohlen-
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hydratumaatz wird stark erhobt. Insulin bewirkt in  den Zellen eine erste Um
wandlung des Zuckera, die fiir die weitere Umwandlung notwendige Bedingung ist. 
D ie Zuckerverbrennung wird nicht direkt gesteigert. — Insulin ist kein Ferment. — 
Die Insulinbebandlung bringt Ertatz fiir eine yerlorene Funktion. Im  n. Organie- 
mus geschieht die Anpaaaung der Verbrennung an die Merige der zugefuhiten 
N ahrung durch besondere Regulationayorgange aeitena der Sehilddriise u. des Pan- 
kreasintulina. (Dtsch. med. Wchschr. 49. 132 L—22. 1923. Kopenhagen.) MtfLLEB.

C. v. N oorden  und S.- Isaao, Allgemeinc Erfahrungen iiber 50 m it Insu lin  be- 
handelte Biabetesfalle. Bei gleichzeitiger Diiitbebandlung, die Bich auf genaue 
Kenntnis der indiyiduellen Kohlenbydrattoleranz u. der Reizwrkg. des Kohlehydrat- 
Btoffwechseja durch F ett u. EiweiB B tiitz t, sind die Roaulate mit Insulin  aua- 
gezeicbnete. Mittlere Dosen 20—30, iu sehr schweren Failen 60—90 Einheiten, 
auf den Tag yerteilt. Bei Dauerbeobaehtung kann man mit der Inaulindoae zuriick- 
gehen. — Die Kurye des Blutzuckers bei ausreiehender Ernabrung ist yon Be- 
deutung fiir Beurteilung dea Erfolges. (Klin. W chaehr. 2. 1968—70. 1923. Frank
furt a. M.) MOl l e r .

L. B. W in te r  und W . S m ith , Ober die Mfiglićhkeit einer Beziehung von 
Pankreas und  Nebenschilddriisen. L«gg. yon Paratbyreoidtablelten, subcutan oder 
inlrayenos Kaninchen injiziert, yeraudern den Blutzucker n ich t, dagegen be- 
achleunigen sie don Tod bei bypoglykam, lnaulintieren. — DementBprechend er- 
zeugen sehon Vs— lU der n. Insulindoaia krampfaualoaenden Blutzuckerabfall, wenn 
eine Injektion von Nebenschilddruaenextrakt um 10 Min. yorauagegangen ist. (Journ. 
of PbyBiol. 58. 108—9- 1923. Cambridge.) MtlLLER.

M. T iffeneau  und C. T o rre s , U ber die hypnotischen Eigemchaftcn des Hydro- 
benzoins und seiner alkylierten Homologen (symmetrinchen Diarylglykolc). Beziehungen 
zwischen der phyniologischen W irksamktit und dem Molekulargewicht. (Vgl. T if f e n e a u  
u. D o r len c o u et , C. r. d. 1’Acad. dea acincea 176. 1343; C. 1923. III. 1118.) Die 
Diarylglykole teilen die bypnot. W rkg. mit den Monoarylglykolen (1. c.), die Wirk- 
8amkeit steigt im allgpmeinen mit dem Mol.-Gew. u. umgekehrt der Loalichkeit in 
W .; daa letzte VerhaltDia erleidet eine Au>nahme beim I.-oamylhydrobenzoin, daa 
infolge aeiner zu geringen Loalichkeit (1:50000) zu wenig abaorbiert w ird; fiigt 
man zur Steigerung der AbBorption der Leg. O a lle n B a lz e  zu, so folgt aueh diese 
Verb. der Regel. (C. r. d. 1’Aead. dea scienceB 178. 237 — 39.) Sp ie g e l .

J .  L. K ritsch e w sk y  und A. P. M nratoffa, Zur Hdmoglobinuriepathogeneee bei 
Malaria. Die Veraa. fiihren zu dem Ergebnis, daB die bei Malaria unter Chinin- 
behandlung auftretende Hamoglobinurie gróBtenteils durch Zuaammenwirken des 
Chinina mit Lipoidaubatanzen dea Organiamua (Serum u. Zellen) heryorgerufen wird. 
Von Lipoidaubatanzen erwies aich Lecithm  in  dieaer Richtung wirksam. Das 
Menschenserum (aueh die Zellen) enthalt neben die Chininwrkg. aktivierenden 
Stoffen aueh heromende, wobei Cholestertn keine erhebliche Bolle zu Bpielen aebeint. 
Die Chininbamolyae ist ein phyeikal.-chem. Vorgang, in der Yeranderung des Dia- 
peraionegrades der Kolloide yon Erytbrocytenplaama aich auBernd; die tox. Wrkg. 
dea Chinina an aich ist ganz g e r iD g f i ig ig , kommt nur bei erhohtem Gebalt an 
chininaktiyierenden Lipoidaubatanzen zum Vor8chein. Allgemein schreiben Vff. die 
tox. Wrkg. aller Gifte einer Stdrung des n. Diaperaionsgradea der Protoplaama- 
kolloide zu. Gifte ohne Inkubationaperiode diirften aueh ohne aktiyierende Stoffe 
wirken, bei Giften mit Inkubationaperiode ist eine AnhSufung aktivierender Sub- 
atanzen wahrend jener wahracbeiulich. (Ztacbr. f. Immunitatsforach. u. exper. 
Therapie I. 38. 38— 56. 1923. Moakau, Reichatnedizin. Hochach.; Hauptuanitata- 
amt.) Sp ie g e l .

F ritz  A nsohu ti. Uber Ipecopan. Daa Ipecopan (Sandoz) enthalt von den 
Alkaloiden der Ipecacuanha nur daa E m ttin , auHerdem die Geaamtalkaloide dea
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Opiums. Es bewahrte sich ais Exepectorans u. Sedativum bei Bronchitiden ver- 
schiedener Art. (Dtsch. med. Wcbsehr. 50 . 49—50. Frankfurt a. M.) F ea n k .

F . N eu feld , Die experimentellen Grundlagen der W unddeiinfektion. Uberblick 
iiber Stand u. AusBichten der antisept.-ehem otherapeut. W undbehandlungsforschung. 
(Arch. f. klin. Chirurg. 121. 326—42. 1922; Ber. ges. Physiol. 2 0 . 506—7. 1923. Bef. 
G tjthmann.) Sp ie g e l .

Ł , G ottlieb , W . Suhulem an, L. K re h l  und F ranz , Uber „Eexeton“ einen 
isomeren, in  wafiriger Lósung injizitrbaren Campher. (Vgl. U mbEr, S. 801.) Eexeton, 
ein 3-Methyl-5-Isopropyl-.<d-2,3-Cyklohexenou, ergab in der pharmakol. Prufung 
(Go t tlieb  u. Sc h u le jia n n ) eine 2—4 mai stiirkere Wrkg. ais Campher. Der Ein- 
tr itt  der W rkg. erfolgt schneller ais der von Cacnpherwasser u. von Campherol, am 
geeignetsten iat eine Lsg. in Natriumsalizylat. In der klin. Prufung (K reh l  u . 
F e a n z ) erwies sich H eieton besonders geeignet, einer mangelhaften Funktion der 
vegetativen Zentren im Zwiscbenhirn schnell u. stark entgegenzuarbeiten. (Dtsch. 
m ed.W chschr. 49 .1533—36. 1923 Heidelberg, Uniy. Elberfeld, Ba y er  u. Co.) F b .

W illia m  S a la n t und B o b e rt L. Jo h n so n , Die W irkung von Salicylaten auf 
das isolierte Eerz. Na-Salicylat w irkt in Konzz. yon 1:1000 an schiidigend auf 
Frosch- oder Schildkrotenberz, Acetyl salicylsaure erst von 1 :250  an , falis pa auf
7,4—7,5 gehalten wird. Methyl- u. Athylester der Salicylsaure bewirken yollatan- 
digen Herzstillstand, der durch Auswaschen mit reiner Ringerlsg. beseitigt werden 
kann. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 20 . 390—91. 1923. Augusta, Uniy. 
of Georgia; Ber. ges. Physiol. 2 0 . 453. Bef. W a c h h o ld ek .) Sp ie g e l .

S. M. NeuschloB, Untersuchungen iiber die Atmungsgeschwindigkeit normaler und 
Krebszellen und ihre Beeinflussung durch verschiedene Gifte. Die Unterss. wurden 
mit der m-Dinitrobenzolmethode von L ip s c h it z  (Vgl. L ip s c h it z  u . G o ttsch a lk . 
P f l Uqers Arch. d. Physiol. 191. 1; C. 1922. I. 47) ausgefiihrt. Nieren u. Gehirn 
n. Ratten zeigen die groBte, die muskuloaen Organe die geringste Beduktiona- 
fahigkeit gegenuber m-Dinitrobenzol. Bei Batten mit Ssrkomen ist die Reduktions- 
fahigkeit der einzelnen Organe im allgetneinen herabgesetet, um so bedeutender, 
je  geringer die urspriingliche Beduktionsfahigkeit des betreffenden Organa iat, mit 
Ausnahme der Milz, bei der sie bei Krebstieren erhoht ist Indifferente Narkotika 
u. Salze yon Ag  u. E g  setzen die Reduktionsfahigkeit n. u. Krebsgewebe auf gleiche 
W eise unspez. herab, E O N  setzt die n. Gewebe herab, nicht aber die des Krebs- 
gewebea, .weil die energieliefernde Rk. der Krebszellen einen garungaartigen Vor- 
gang daratellt. Aua diesem Grunde wird durch Zusatz von J e  die Red. n. Gewebe 
bedeutend starker erhoht ais die der Tumorzellen. Adrenalin  yeratarkt die Red. 
durch n. Zellen, setzt die durch Krebszellen aber herab. Thyreoidin erhoht die 
Red. beider Gewebe, die des Krebsgewebes aber erheblich hoher. (Klin. Wcbschr.
3. 57—60 Buenos Aires, Instit. f. exp. Medicin.) F ra n k .

T. M atsush ita , Uber ein neues Karzinommittel „ C arcinó ly& inC arcino lysin  
ist hochstwabracheinlich ein Ferment, das aus der chines. Pflanze „Eaisung“, einer 
Pinusart, gewonnen u. mit einem aus ,,Poh“ hergestellten Ol gemiacht wird. Car- 
cinolysin hat gegen Eiterkokken keine baktericide W rkg. ist aber gegen Carcinom- 
zellen sehr giftig, durch Zerstorung ihrer Kerne. Nach Injektion bei Carcinom- 
patienten erweieht der Tumor oder wird nekrot. Nach Beobachtungen japan. Arrte 
soli es in 64°/0 der Falle wirkeam, in 36 °/0 unwirksam gewesen sein. (Dtsch. med. 
W chschr. 50. 13—14. Tokio, Frankfurt a. M.) F r a n k .

J .  M o rg en ro th  und B. F re u n d , Uber die WirJcungsweise von „Bayer 205“ 
bei der txperimentellm Trypanosomeninfektion der M am . Um durch geeignete 
DoBierung die eigene trypanocide Wrkg. yon „Bayer 205“ auszuachalten u. diese 
mittels Kombinationstherapie erganzend einzufuhren, wurde Brechicetnstein gewahlt, 
der in entsprecbender Dosis zu Heilungen mit regelmafiig auftretenden Bezidiyen
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fiihrt. Vff. fanden, daB nicht etwa die wirkaame Doais des Brechweinsteina herab- 
gesetzt, seine W rkg. vielmehr eine qualitativ anderaartige w ird, indem die aonat 
aicheren Eezidiye auableiben. D ie Behandlung der Trypanoaomeninfektion mit 
auBerordentlich kleinen Dosen „Bayer 205“ hat in  ganz apezif. Weiae auf die 
Fahigkeit der Trypanosomenzelle, aerumfeat zu werden, alao in  einen Bezidivatamm 
iiberzugehen, eingewirkt. Dieae Partialfunktion w ird gelabmt. (Klin. W chachr. 3. 
53—55. In s t. B obebt  K och .) F b a n k .

E . F e rn b a c h  und G. E u l l i e r ,  Anwendwng der Sórensenschen Beaktion zum  
Studium  der Giftigheit des Tuberkulins. Bei der Giftwrkg. dea Tuberkulina acheint 
die Carboxylfunktion eine bedeutaame Eolle zu apiełen. W ird  Tuberkulin ohne 
votherige Formolbehandlung mit Alkali neutraliaiert oder iiberneutraliaiert, so wird 
die W rkg. nicht yerandert, auch Behandlung mit C H ,0  bringt sie fiir Bich nicht 
zum Verachwinden. Neutraliaiert man aber nach dieser mit NaOH, ao verachwindet 
die todliche W rkg. auf daa Meerschweinchen, wahrend sie durch Ansauern wieder 
heryorgerufen wird. (O. r. d. l ’A cad. des scienea 178. 251—53.) Sp ie g e l .

K w an jiro  Ko dam a, Beitrage zur Pharmakologie von „Sem ou. II. Mitteilung. 
Uber Bufagin. DaB Krotengift Senao (vgl. Acta scholae med. uniy. imp. Kioto 3. 
299. [1920]) enthalt 2, anacheinend vom Hautaekret der Krote stammende, wirkaamo 
Subatanzen, ein Krampfgift „B ufotoxin“ u. daa B ufagin  von digitaliaartiger Herz- 
wrkg., yerschieden von der von anderen Forschern unter dieaem Namen beschriebenen 
Substanz, C,7H słO„ farb- u. geschmacklose Prismen, F . 222—223° (konz.), [a]D”  => 
+2,25°, 11. in Chlf., Aceton, A ., Eg. u. Easigaaureanhydrid, zl. in A. u. Bzl., wl. 
in PA ., bwI. in W ., bestandig gegen KMnO*. Es wirkt auf das Froschherz wie 
DigitaliB, kontrahiert periphere Gefafie, steigert Blutdruck u. den Tonus von iao- 
liertem Darm u. U terus, erregt motor. Neryenendigungen, lahmt Bie dann, w irkt 
diuret. u. lokalanastheaierend, nicht kumulativ u. nicht hamolysierend. Letale 
Dosia fiir 10 g Froach 0,03 mg, fur 10 g Maua 0,1 mg subcutan, fiir 1 kg Kaninchen
0,7 mg intrayenos, 4 mg subcutan. — B ufo toxin , C8Hl0Os , [yerachieden yon dem 
W iela n d s  (Ber. Dtach. Chem. Ges. 55. 1789; C. 1922. H I. 756)], F . 203—204°, 
von bitterem Geschmack, 11. in  PA e., ateigert beim Frosch die H autaekretion, er
regt K iam pfe, lahm t den Herzmuskel; letale Gabe fiir 10 g Frosch 0,1 m g, 10 g 
Maua 1 m g, 1 kg Kaninchen 2,5 mg intrayenos, 13 mg subcutan. (III. ygl. Acta 
Bcholae med. uniy. imp. Kioto 4. 355; C. 1923. IH . 312.) (Acta acholae med-. uniy. 
imp. Kioto 4. 201—14. 1921; Ber. ges. Physiol 20. 527—28.1923. Eef. F l u b y .) Sp.

J .  E . M eyer und S am u el B . P eesóa, E ine Studie uber die G iftigkeit non 
Rohlengtofftetraćhlorid. Nach Einyerleibung per os wurden bei Hunden besondera 
Leber (Nekroae) u. Nieren geschadigt, altere T iere sind empfindlicher ais jungę. 
Gleichzeitige Verabreichung von Abfuhrmitteln yerringert die Leberschadigungen.
0,3 ccm pro kg Korpergewicht sind bei H unden gegen W urm er aehr wirkaam, die 
von H all fiir Menschen empfohlene Gabe (0,05 ccm pro kg) erscheint zu hoch. 
(Amer. Journ. of trop. med. 3. 177—96. 1923; Ber. ges. Physiol. 20 . 509. Eef. 
Flu b y .) Sp ie g e l .

E rn s t G ellhorn., Schilddruie und Nitrilvergiftung. Man kann Mause auiier 
durch Futterung yon Schilddruaenatoffen auch durch solche yon abiureten, fermen- 
tatiy dargeatellten Abbauprodd. aua Sehildruaen, Hypophyse oder Hoden gegen die 
Vergiftung mit Acetonitril reaiatent machen. Die Ek. iat nicht apezif. fur J  u. 
die Schilddrusenśtoffe. — Bei Mśiusen ohne SchilddriiBe iat die Eesiatenz gegen 
CH,CO-CN yermindert, gegen KCN oder C,H6CO-CN erhoht. Das letztere erklart 
sich durch relatiye Unempfindlichkeit gegen 0,-M angel nach Entfem ung der Schild- 
druse, das erste iat unyerstandlich. (Pf l Og e b s  Arch. d. Physiol. 20 0 . 571—82.
1923. Halle.)

VI. 1. 80

MtłLLEB.



F. Pharmazie, Desinfektion.
P . A. H o c k in g , Insulin . Im  „London-H ospital11 wird Insulin folgender- 

maBen hergestellt: Das kalt gehaltene, yon Fett u. Bindegewebe befreite Pankreaa- 
gewebe yerschiedener T ierarten wird in  einer Fleiscbmaachine in %  S tde., bei 
moglichst tiefer Temp., fein zerkleinert, dann pro kg in 1200 ccm 95°/0ig- A., 
300 ccm W ., 40 ccm 7i<rn- H aS 0 4 12 Stdn. etwa unter Umruhren m aceriert, in 
einer TinkturenpresBe abgepretit, mit 60% i g- A. nochmala erschopft. D ie Rk. wird 
durch Vi0-n. NaOH bi8 auf gerade noch saure Ek. gegen Lackmus abgestumpft, die 
Lsg. in einer besonders konstrujerten Zentrifuge bei gleichzeitiger Filtration geklart, 
in yacuo bei 30° bis hochstens zuletzt 40° unter Eiihren stark eingeengt, 40% 
(NH4),S04 hinzugefiigt u. nach einigen Stdn. das ohen angesammelte Prod. (Globu
linę mit Insulin) abgetrennt, abgepreBt, in 70% ig. A. gel. u. abzentrifugierfc Die 
Lsg. w ird mit der lOfachen Menge 95°/0ig. A. verd., au f Ph 5—6 gebracht u. nach 
mehreren Stdn. abgesaugt. Der Nd. wird in der Zentrifuge mit absol. A., dann 
m it A. gewaschen u. in  yacuo getrocknet. Das rohe Insulin wird iiber das Pikrat 
durch tFberfuhren in das Chlorid gereinigt. (Pharmaceutical Journ. 111. 392—94. 
1923. London.) MtiUJSR.

A. S o rd e lłi und V. D eulofeu, Darstellung von Insu lin . Eeinigung des Pikrin-
saurend. in ' /io” Saure durch Aceton, bis der Nd. fast nicht mehr gelb ist. 
Man fraktioniert mit A. bei 70—80°. S tatt Aceton kann man die P ikrinsaure durch 
Seide adsorbieren u. so entfernen. (C. r. soc. de biologie 89. 743—44. 1923. 
Buenos-Aires.) Mt)LLER.

P. J .  M oloney  und D. M. F in d la y , Konzentrieren von Insu lin  durch Adsorptior.
an Benzoesaure. Durch Ansauern einer Lsg. von benzoesaurem Na kann man 
gleichzeitig yorhandenes rohes Insu lin  zu etwa 65% mitauBfallen. (Auf 11 50 ccm 
25% Lsg. u. 12,5 ccm konz. HC1; dann weiter 40 ccm u. 10 ccm HC1.) Im Filtrat 
•wiederholt man die Fallung noch einmal. — AuBwaschen mit konz. wss. Lsg. von 
CeH6COOH. AuBathern u. trennen zwischen W . u. A. Insulin geht ins W . Ver- 
dampfen in  yacuo. W iederholung der Trennung mit A. (Journ. BioJ. Chem. 57. 
3 5 9 -6 1 . 1923. Toronto.) MUlleb .

H . W ieb e litz , Perubalsam. Untersuchungsergebnis einer aus Hamburg be- 
zogenen Menge: Gehalt an Cinnamein 69,2% (dessen Esterzahl 236), in  60% 
Chloralhydrat nicht klar 1., ebenso nicht in A. (90% ; 1 -f- 1), daraus nach 24-std. 
Abscheidung, Prufung nach H a g e e -En z  m it PA e. nur geringe Flockchen, HNO,- 
Probe undeutlich, D. n. Anccheinend liegt ein geschickt gefalschter Balsam vor, 
bei dem moglicherweise daB Cinnamein durch Benzylbenzoat ersetzt ist. (Pharm. 
W eekblad 60. 1129—31. 1923. Braunschweig.) G ro sz fe ld .

H . H etach , B as neue Botulismusserum der Hdchster Farbicerke. Bericht uber 
Herst. u. Verwendung eines polyyalenten, antitox. Botulismusserums (Hochster 
Farbwerke). (Dtsch. med. Wchschr. 50. 6—8. F rankfurt a. M., Inst. f. esperim. 
Therapie.) F b a n k .

H . P o m e ra n z , K ann Diamidophenolchlorhydrat zum Farben von Kopfhaar 
verwendet werden? D ie auch alB Amidol in  der Photographie gebrauchte Yerb. 
liefert stark yerd., unter nachheriger Behandlung mit yerd. H,Os -f- NHS, eine 
echte Bchone Braunfarbung. Schadliche.W rkgg., im besonderen weder schmerzliche 
Empfindung, noch Entzundung der Haut, abgesehen yon einer Absehalung einer 
ganz diinnen oberen Schicht, bei monatelanger Beruhrung mit dem Prod. in konz. 
Zustande, hat Vf., der die Verb. zuerst rein  dargestellt ha t (D. R. P. 269542; 
C. 1914. I. 591), an eigener H aut nicht beobachtet. (Seifensieder-Ztg. 50. 526. 
1923.) G b o sz fe ld . ,
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E. K ra h e , Z ur Theorie der Desinfektionswirkung des Sublimats. Priifnng der 
Frage, ob durch Zusatz von NaCl bu HgCl^ auBer der Hg-Ionenkonz. auch die 
Lipoidloslichkeit eine Anderung erfabrt. Unterss. uber die Verteilung von HgCJ, 
zwiachen A. ais Lipoidersats u. W . bei steigendem NaCl-Zuaatu ergaben, daB der 
Verteilungakoeffizient von HgClj-A./W . achlieBlieh bis fast auf Nuli sink t, wobei 
gleichsinnig die Desinfektionskraft abnimmt. Entsprechend lagen die Kurven dea 
Teilungskoeffizienten bei S g B r t  u. H gC N % unter K B r-  u. JfC^-Zusatz. Die 
Zudrangung der primaren u. sekundaren Diaaosiation von HgClj u. HgC]iNail durch 
NaCl u. damit Abnahme der Hg-Ionenkonz. ist nur einer der bei der DeBinfektion 
maBgebenden Faktoren, der andere liegt in der Abnahme der lipoidloBliehen Mole
kule HgCl, durch ihre Uberfiihrung in  lipoidunlosliehe HgCl4Na,. Entgegengesetzt 
yerhalt sich Phenol, bei dem die Desinfektionskraft durch NaCl steigt, wodurch 
das Phenol aus der wss. Phase ausgesalzen w ird u. die Vexteilung zugunsten der 
Lipoidphase zunimmt. (Klin. W chschr. 8. 70—71. Koln, Univ.) F bank .

H . L eo , Untersućhungen M er die WirTcung unWslićher bezw. schtcerldslicher 
Munddesinfizientien. Samtliche untersuchten P raparate lieBen eine bakterizide 
Wrkg. auf die wichtigaten bakteriellen Milchsaureproduzenten, die Streptokokken, 
vermis8en. Diese kann entbehrt werden, wenn die fiir die Zahne besonders schad- 
liche Milchsaurebildung unterdriickt wird u. das Mittel hinlanglich lange an den 
gefahrdeten Stellen haften bleibt. Salicylsawe u. Thymol aeheiden wegen ihrer 
reizenden W rkg. auf die Mundschleimbaut aus, ebenao Saure abspaltende Bi- 
Praparate. Europhen, Isoform  u. Vioform  hemmen zwar stark die Milchsaure- 
bildung u. das Bakterienwachstum , haben aber nur eine kurze Verweildauer im 
Monde. Den obigen Bedingungen entsprach am beBten Noviform , das die Milch
saurebildung von Koli u. Streptokokken stark hemmte u. nach 24 Stdn. noch in 
der Mundhohle nachweiabar war. Die Vertraglichkeit bei langerem Gebrauch ais 
Mundwasser w ar gut. (Dtsch. med. W chschr. 49 .1542—44.1923. Bonn, Univ.) F e .

H. C. F u lle r ,  IsopropylaTkohol. Isopropanol hat Bich wie Aceton ais prakt. 
ungiftig erwiesen. Ala Bakterien u. Hefen totendes Mittel ist es, wie beBondere 
Verss. ergaben, dem A. uberlegen. Es eignet sich besonders zur Herat. von 
Arzneien, Zahnpflegemitteln, Toilettenzubereitungen u. hiatolog. Arbeiten. (Chem. 
Metallurg. Engineering 29. 538 — 39. 1923. W ashington , Instit. of Induatr. 
Research.) Gbo szfeld .

A lb ert R osen b n rg , Uber die Verwendbarkeit des Junijo t zur Desinfektion des 
Operationsfeldes. Daa ju n ijo t,  ein alkoh. Aussug aus Eetinospora plum osa, einer 
wildwachsenden Cupressineae, ist eine grunlich fluoreszierende FL, die beim 'Ver- 
dnnsten auf der H aut ein dunnes, hellgriines H autchen bildet. Daa P raparat wird 
aU yollwertiges Eraatzmittel fiir Jodtinktur u. universelles Hautdesinfektionsm ittel 
empfohlen; es bttBt seine Desinfektionskraft in  3 Monaten nicht ein. (Dtsch. med. 
Wchschr. 49 . 1336-37 . 1923. Berlin, EuDOLF-YlP.CHOW-Krankenh.) F b a n k .

C. J .  B lo k , Einiges iiber die Farbung von Antiform in. Bei der Zubereitung 
einer Menge Antiformin wurde beim Kochen der NaOH mit Chlorkalk die Fl. 
hellgrtin mit einzelnen gelb u. violett gefarbten Teilchen. Die Erseheinung wird 
auf den G-ehalt dea verwendeten CaO an Fe u. Mn zuruckgefiihrt. (Pharm. Week- 
Mad 60. 1131—32. 1923. Amsterdam, Binnengaathais.) Gboszfeld.

E o b ert Cohn, Berlin, Eerstellung eines Calciumpraparates, das CaCl, u. Ca- 
Lactat enthalt, dad. gek., daB man Ca-Laetat m it solchen MeDgen von HC1 be- 
bandelt, daB ein an der L uft erstarrendes Prod. entsteht, wobei man daa Ca-Laetat 
entweder unm ittelbar oder erat nach vorangegangener Lsg. in W. mit HC1 umsetzt.
— Ea erfolgt Umaetzung zu einem Doppd- bezw. Komplexsalz von CaClj m it Ca- 
facłat u. samem C a-Ladat von angenehmem, schwach sauerlichem GeBchmack

80*
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der beaonders in Vermischung m it Zueker yorteilhaft in Erscheinung tritt, u. das 
Salz fiir die Verwendung in der Ca-Therapie geeignet macht. Man iibergieBt z. B. 
gepulvertes Ca-Lactat mit 10°/o'g- was. HC1, koeht die M. bis zur klaren Lsg. u. 
lafit erkalten. Nach mehrstd. Stehen erstarrt die M. unter B. des zu einem weiBen, 
feinen, staubtrockenen Pulyer zermahlbaren, haltbaren, an der Luft nicht klumpig 
oder zerflieBlich werdenden Komplessalzea, das 13,B°/o ubersehussige Milchsaure, 
5,93°/0 Cl =  18% krystallwasserhaltigem CaCls, 13,06% Gesamtcalcium u. 24,4%  
bis 105° entweichendes H ,0  enthalt. (D. R . P . 379850 KI. 30h vom 13/12. 1921, 
ausg. 29/8. 1923.) Sc h o t t l a n d e b .

E rn s t P re isw erk , i ib e r t . a n :  F . H o ffm a n n -L a  R o c h e  & Co. Akt.-Gea., 
B ase l (Schw eiz), Yerbindung aus C,C-Isopropylallylbarbitursaure und l-Phcnyl-2,3- 
dimethyl-4-dimethylamino-5-pyrazolon. (Can. P . 232254  vom 13/1. 1922, a u sg . 26/6. 
1923. — C. 1923. IV. 692 [Schw z. P . 97 751].) S c h o t t l a n d e b .

P h a rm az en tiae h e  In d u s tr ie  A. G., Wien, Uerstellung von blutstillenden Prapa- 
raten, dad. gek., daB Aminoacetobrenzcatećhin oder dessen (namentlich in  der Amino- 
gruppe substituierten) D eriw ., wie z. B. Methylaminoacetobrenzcatechin, auf Stoffe 
mit groBer Oberflachenentw. fein yerteilt werden. — Man lost z. B. Methylamino
acetobrenzcatechin (3,4-Dioxy-ft>-methylaminoacetophenon) in  70%ig. A. u. trankt 
mit dieser Lsg. W atte, Verbandstoffe, Tampons, preBt die ttberschiissige FI. ab u. 
trocknet die impragnierte W atte usw. durcn schwaches Erwarmen, oder befeuchtet 
Bolus, Talcum, Lycopodium mit der alkoh. Lsg. u. trocknet. Die mit den Amino- 
ozyketonen im pragnierten Verbandstoffe yerlieren selbst bei langer Lagerung ihre 
W rkg. nicht, da das Amino- u. Methylaminoacetobrenzcatechin aueh in der feinsten 
Verteilung im Gegensatz zu Adrenalin bei annahernd der gleichen blutstillenden 
W rkg. luftbestSndig sind. (Oe. P . 92647  vom 21/6. 1921, ausg. 11/5.1923. Sohwz. P. 
99168 vom 20/6. 1922, ausg. 16/5. 1923. Oe. Prior. 21/6. 1921.) S c h o t t l a n d e b .

W illia m  E d w a rd  D anner, Pertb, Ontario, Canada, iibert. von: T h e  lu b r ic a n t  
L axa tivea  C orpo ration , Chicago, Illinois, iibertr. von: C harles B e rry m a n  H aley, 
Oklahoma, V. St. A ., Mineraldlemulsion. (Can. P. 2 3 2 4 7 0  vom 9/12. 1921, ausg. 
3/7. 1923. — C. 1922. II. 839 [E. P . 172655].) Fbanz.

G esellachaft f iir  C hem isohe In d u s tr ie  in  B asel, Basel (Schweix) (Eifinder: 
S. F ra n k e l und E . H errm an n , Wien), Physiologisch wirlcsame Stoffe aus Ooarien, 
Corpu8 luteum oder Placenta. (Schwed. P . 539 0 9  vom 21/6.1920, ausg. 28/2. 1923. 
Oe. Priorr. 4/8. 1913, 9/1. u. 7/7. 1914. — C. 1917. I. 937. 1918. II. 493. 1919. IL 
625 [F e An k e l  u , H e b b m a n n ].) S c h o t t l a n d e b .

(j. Aiialyse. Laboratoriimi.
W m . B. Byera, Eemerkung iiber die Yerwendung von Wachsflaschen. Es handelt 

sich um Flaschen, in denen H F aufbew ahit wird. Zur Entnahme bohrt Vf., um 
das óffnen des Stopsels zu umgehen, oben etwa an der E inschnurung des Halses 
an zwei einander entgegengesetzten Stellen je  ein kleines Loch, wodurch aelbst 
tropfenweise Entnahme moglieh ist bei fast volligem Schutze der H F  in der Flaache vor 
S taub u. sonstigen Yerunreinigungen. (Chemist-Analyst 1923. Nr. 40. 20. Hamilton 
[Ont.].) ROHLE.

R o b e rt C ham bers , E in  Mikromanipulator fiir Isoliemng von Bakterten und 
Zerschneidung tlon Zellen. Beschreibung eines solchen App. u. einer Mikropipette. 
(Journ. of bacteriol. 8. 1—5. 1923; Ber. ges. Physiol. 20. 382. Ref. PśTEBFI.) SP-

G. B ruhns, Sind Mafikolben mit der A ufschrift „15• C.“ aueh bei 20a brauchbarl 
D ie Frage w ird bejaht. D er kub. Ausdehnungskoeffizient (1 :40000 fiir 1° Warnie) 
ist so gering, daB Abweichungen von der angegebenen Normalwarme nach oben 
oder an ten  gar nicht in Betracht kommen; sie betruge z. B., wenn ein fiir 15° g®"
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eichter Kolben bei 28° (trop. Normalwarme) benutzt wurde, (28—15) X  Vioooo oder
0,032 ccm auf 100 ccm, etwa 0,03%• Dasselbe gilt fur alle anderen glaseren Mefi- 
gerate. Man muB eich hiiten, die Ausdehnung des Glases mit der Auadehnung der 
in  den Glaageraten zu messendcn F il. zu verwechseln; z. B. dehnen sich 100 ccm 
W . von 15° beim Erwarmen auf 20° um fast genau 0,09 ccm aus, bei 28° sind es 
achon beinahe 0,30 ccm. Die Normalwarme ist nur wegen der Ausdehnung der Fil., 
die ins Gewicht fallt, einzuhalten. (Zentralblatt f. Zuckerind. 3 2 . 101 — 3. 1923. 
Charlottenburg.) ROh l e .

K en n e th  C laude D ev ereu x  H ick m an , Eine, neue Filterpumpe. Beschreibung 
u. Abbildung einer W asserstrablpum pe, bei der die hemmende W rkg. der W andę 
der Pumpe beseitigt ist. (Journ. Chem. Soe. London 123. 3414—15. 1923. South 
Kensington.) J o s e p h y .

J u liu s  A ltp e te r ,  Einfach herzustellender, elektrisch heizbarer Tiegdofen. In  
einen MgO-Tiegel (K. P. M.) schneidet man ein Gewinde, wickelt H eizdraht recht 
otramm auf u. verdrillt Anfang u. Ende der W icklung doppelt auf etwa 15 cm 
Lange. Die W icklung bestreicht man 4—5-mal mit einem Gemisch von Kieselgur 
oder Schamottemehl, mit W asserglaa aDgeriihrt u. bei 130—140° scharf getrocknet. 
Den Tiegel bringt man in eine Blechbuchse mit eingestampfter Kieselgur in be- 
schriebener W eise (Abb. im Original) unter. (Chem.-Ztg. 4 7 . 893. 1923.) G eo szf .

M erle  L. D n n d o n , E ine Olas-Metali- Verbindung. Um an einem Thermo- 
staten eine gute n iebt brechende Verbindung zwischen gewohnlichem weichem 
Glas u. einer Cu-Rohre herzustellen, verfuhr Vf. folgendermaBen: Nach Einpassen 
von ca. 1 cm der Gl&srohre in das Cu-Rohr wurde erstere p latiniert u. leicht auf 
3—4 cm m it Cu iiberr,ogen, hierauf poliert bis zum eng anliegenden Einpassen in 
die Cu-Rohre. D ann w ird langs der Yerbindungestelle der beiden Rohren ein 
fester Cu-Nd. abgeschieden, wozu ein kurzer Abschnitt einer 3 cm weiten Glas- 
rohre benutzt wird, durch dessen Gummistopfen die zu uberziehenden Rohren gohen 
u. zur Regulierung des Nd. auf u. nieder bewegt werden konnea. Ais Bad dient 
Baure C uS 04-Lsg., Stromstarke unter 0,1 Amp. pro qcm. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 45. 716—17. 1923. Columbus [Ohio], Univ.) B e h b le .

K e n n e th  C laude D ev e re n z  H ick m an , E in  Thermostatrefrigerator. Beschrei- 
bung eines App., der besonders geeignet ist, ein Bad auf Zimmertemp. konstant zu 
halten. (Journ. Chem. Soc. London 123. 3416—17.1923. South Kensington.) Jos.

K en n e th  C laude D ev e ren x  H ic k m a n , E in  Labaratoriummoassermotor. Be- 
schreibung u. A bbildung des App. (Journ. Chem. Soc. London 123. 3415. 1923. 
South Kensington.) JOSEPHY.

A rth u r  S ch leede  und H ans G an tzckow , Uber einen neuen Eóntgenapparat 
mit Hochva7cuumkamera. Vff. geben die Konstruktion einer Metallrontgenrohre an, 
bei welcher die Filmkamera im K orper der Rohre eingebaut ist, so daB sie unter 
demselben Druck Bteht wie die Rohre selbst. Die Brauchbarkeit dieser Anordnung 
wird an Debye-Scherrer-Aufaahmen von W urtzit dargetan. (Ztechr. f. Physik 
15. 184—88. 1923. Berlin, Univ.) BeCKEE.

— , Dr. Miillers BontgenspeJctrograph. Beschreibung eines von A dam  H il g e e , 
Ltd., London N. W . 1, Camden Road 75 a in  den Handel gebrachten Rontgen- 
spektrographen fiir Aufnahmen nach Bb a g g , D e b y e  u . H u l l . (Chem. News 127. 
297—98. 1923.) H e e t e e .

A. S . H . T u tto n , E in  Unwersalinterferometer. Vf. beschreibt ein Inter- 
ferometer, welches eine Messung bis auf '/g-10- 6 inch gestattet. Bzgl. der Einzel
heiten der Konstruktion muB auf das ausfuhrliche Original yerwiesen werden. 
(Proo. Royal Soc. London. Serie A. 104. 47—62. 1923.) BECKEE.

A. E . H . T u tto n , E in  Wellenlangen-Torsionsmesser und setne Terwtndung m it 
dem Univertalinterferometer. (Ygl. vorot. Ref.) Yf. miBt die Torsionskon3tanten
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eines Krystalls unter Verwendung der Toungsehen Interferenzmethode. (Vgl. 
Phil. Trans. Serie A. 2 0 2 . 143 [1904].) Zur genauen Ausmessung der Interferenz- 
banden bedient er sich des Uniyersalinterferometere. (Proc. Eoyal Soc. London. 
Serie A. 104. 62—70. 1923.) B e c k e r .

A. 0. Jones, Brenner zur Erzeugwng monochromałischen Lichtes fiir  Polari- 
meter usw. tjbe r einem Teclubrenner befindet sich ein kleiner zuschraubbarer 
Tiegel, durch den das den Brenner speisende Gas stromt. DieseB nimmt aus dem 
erhitzten Tiegelinhalt (z. B. Soda) das verdampfende Salz zur Flammenfarbung mit. 
D er Tiegel wird gehalten von den Gaszufuhrungs- bezw. -ableitungsrohren, die am 
Brenner selbst b e fe B t ig t  sind. Die den Tiegel erhitzende Fiamme selbst w ird da- 
durch zur monochromałischen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 42 . T. 459 — 60. 
1923.) E a szfeld .

D inehaw  E a t to n j i  N a n ji und W illia m  S im pson Shaw , Quantitative JJnter- 
suchung iiler die Grcnzen der Reaktion zwischen Ammoniak und Natriumhypohrom.it. 
Verss. ergaben, daB bei der jodometr. T itration des NaOBr-tJberschusses mittels As,O, 
in  Bicarbonat-alkal. Lsg. nach besonderem Verf. stets zu hohe W erte fiir N, bezw. 
N H , (bis zu 6,28%) gefunden w urden; der Fehler war um bo groBer, je  hóher dor 
tJberschuB an Hypobromit war. Ais Nebenprodd. der Bk.:

2 NH3 +  3 NaOBr => 3N aB r +  3 H aO +  N, 
wurden stets in Spuren N itrate u. N itrite nacbgewiesen. Betont wird, daB bei der 
Titration yon NH, die NHS-Lsg. zu dem UberschuB des Hypobromits gegeben 
werden muB, da sich im um gekehrten Falle N H ,—N H , bildet. (Analyst 48. 473 
bis 477. 1923. Birmingham, Univ.) G r o szfeld .

H . 8. M artin , Einstellung von Dićhromat gegen Thiosulfat. Man gibt zu 100 ccm 
W. 20 ccm Dichromatlsg., 15 ccm konz. HC1 u. 5 g K J  in  Lsg. u. titriert mit der ein- 
gestellten Thiosulfatlsg. genau wie bei Cu, gegen Ende mit Starkę. 20 ccm einer 
Dichromatlsg., die 0,005 g Fe im ccm entspricht, gebraucht 22,78 ccm Thiosulfat 
yon einem Cu-W erte yon 0,005 g im ccm. (Chem ist-Analyst 1923. Nr. 40. 7— 8. 
Arthur [Utah].) EOhlE.

D lnshaw  E a t to n j i  N an ji, E ine  jodomdritcht Methode zur Bestimmung von N  
in  Oiazonen. Zu 5—60 mg Osazon gibt man 10 ccm n-HCl, fiigt nach 1 Stde. 
W asserbad 10 ccm n-NaOH, dann 1 Tropfen verd. Eg. hinzu, macht m it iiber- 
8chiis8iger NaHCOs-Lsg. alkal. u. gieBt zu bekannter Menge 1/6a-n. J-Lsg., dereń 
tJberschuB mit Thiosulfat titriert wird. Die Ek. yerlauft nach: C,H6«NH>NH, -f- 
2 J ,  == C6H6J  -j- Ns +  3H J, zwar n icht ąuantitatiy, aber bei bestimmter HC1- 
Menge doch in stets gleichen Teilbetragen, sodaB aus einer Tabelle der wahre 
Gehalt ermittelt werden kann. (Biochemical Journ. 17. 761—63.1923. Birmingham, 
Uniy.) W o l ff .

P. E . Y e rk a d e , Calorimetrisćhe Untersuchungen. I I  a. Benzoesdure ais Urstoff 
zur Eichwng von Verbrennungscalorimetcrn. (II. ygl. Chem. W eekblad 19. 389; 
C. 1922. IV. 1001; I II . ygl. Eec. tray. chim. Pays-Bas 42 . 105; C. 1923. I. 1314.) 
An Stelle der vom Bureau of Standards in W ashington wird fiir techn. calorimetr. 
Unteras. yon C. A. F . K a h lb a u m , Adlershof bei Berlin, ein vom Vf. kontrolliertea 
P raparat hergestellt, das einen Aschengehalt von 0,005 °/0, eine Verbrennung6- 
warme pro g, in L uft gewogen, yon 6324 cal.i5° zeigt u. bei Gebrauch nach dem 
Pulyerisieren uber ETsS 0 4 scharf zu trocknen i s t  (Chem. W eekblad 2 0 . 513—14.
1923. Eotterdam, Lab. d. Handelshoehschule.) G r o s z f e l d .

P . E . V e rk a d e , Calorimetrisćhe Untersuchungen. 5. Mitt. Die Geschichte der 
thermochemischen Urstoffe. (4. vgL Eec. tray. chim. Pays-Bas 42 . 205; C. 1923. 
IV. 20.) Geschichtl. Zusammenstellung der yerschiedenen Vorscblage fiir tbermo- 
chem. Urstoffe, yon denen sich bis jetzt nur Benzoesdure mit 6324. Cal.16° fur 1 g
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(Luft) bewa.hrt  hat. W iinschenswert ist ein zweiter Urstoff, wofiir Salicylsaure mit 
5242 Cal., die leieht durch Krystallisation zu reinigen u. gut komprimierbar ist, 
vorgeschlagen wird. (Chem. W eekblad 21. 13—20. Rotterdam , Handelshoch- 
schule.) G b o sz fe l d .

G. P . P am fil, Bestimmung der durch Mischung mit 
spezifisćhcn Beagenzien Gase entwickelnden Substanzen.
Bei dem App. (Fig. 1) befindet Bich der Gasentwickler 
U L  in einem W asserbehalter (T),  mit dem H g ent- 
haltenden GasmeBapp. E  F  durch Kautschuketopfen, ein 
T-Stiick u. eapillaren K autsehukschlauch yerbunden.
Die zu analysierende Substanz wird durch einen Trichter 
mit Capillarrohr im L  eingefullt, das gasentbindende 
Reagens in  B . Man laBt das Hg in E  au f 0 steigen, 
schlieBt dann H ahn r, entfernt, wenn innerhalb 5 Min. 
keine Anderung des H g-S tandes ein tritt (konstantę 
Temp.), B  L  aus T, erniedrigt den Druck durch Senken 
yon E  u. liiBt durch den H eber das Reagens von B  
nach L  fliefien. Nach yollendeter Rk. b ring t man B L  
wieder in T,  nacb Ausgleich der Temp. das H g in 
beiden Schenkeln auf gleichen Stand u. liest die Ver- 
mehrung des Vol. ab. Es werden Kontrollbestst. mit 
der gleichen Rk. an chem. reiner u. genau bestimmter 
Substanz empfohlen. (C. r. soc. de biologie 88. 924—25. Cluj [Rumanien], Pharma- 
koL In st)  Sp ie g e l .

A p p a ra t sum  Anzeigen des Gehaltes von Kohlenoxyd und anderer brennbarer 
Bestandteile von Gasen. Der von der Uehling Instrum ent Co., P aterson , N. J., 
hergestellte App. w ird an H and einer Abbildung hinsichtlich seiner W irksam keit 
beschrieben. Es ist ein selbsttatig w irkender u. anzeigender App. Das zu priifende 
Gas durchstromt den App. standig unter einem gewissen D ruck, der yom App. 
gemessen u. aufgezeichnet w ird. Beim DurchBtromen durch ein elektr. zum Gliihen 
gebrachtes Pt-Rohrchen w ird das Gas yollstandig yerbrannt, was an dem je  nach 
eeinem G ehalt an CO oder sonstigen brennbaren StofFen schwankenden D ruck (je 
hoher der Gehalt an CO, desto hoher die Verbrennungswarme u. deato niedriger 
der Druck) erkennbar wird. Der Anzeiger gibt %  oder, wenn aueh KW -stoffe 
oder H  zugegen sind, aueh W armeeinheiten. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 
1106. 1923.) ROh l e .

C. H . B easley , Eine neue Yorrichtung zur automatischen KorreUion non Druck 
«nd Temperatur eines Gaseolumens. (Vgl- Gas Journ . 164. 49; C. 1924. I. 76.) 
Abb. erganzen die Beschreibung des App. u. erlautern seine W irkungsweise. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 42. T . 457—58. 1923.) Ba szfeld .

A. B ie le r, Die Bestimmung von Kołilensaure in  L u ft .  Es wird eine Ab- 
inderung der Lungeschen App., die leicht zusammengestellt werden kann, ange- 
geben, wobei sta tt der Kautachukbirne ein genauer wirkender Aspirator yerwendet 
wird. Abb. u. Arbeitsyerf. im Original. (Chem.-Ztg. 47. 893.1923. Ziirich, Techn. 
Hoehschule.) Gb o szfe ld .

V lk to r  A n d risk a , Bestimmung des Kohltnoxydgehaltes der L u ft.  In  weiterer 
AuBarbeitang der W eltzlschen Tanninm ethode (Verhandl. Physik.-Med. Ges. zu 
Wurzburg 1889, 33, Heft 3) schiittelt Vf. in  einer 5 1 Flasche, welche mittels eines 
50 ccm FI. fasaenden, hohlen Glasstopfens yon besonderer Form (Abb. im Original), 
so konstruiert, daB die Adsorptionsfl. aus diesem in  die Flasche immer in  diinnem 
Strahle zuruckflieBt, yerschloesen ist, die Luft m it 50 ccm BlutlBg. (1 Teil defi- 
briniertes R inderblat +  4 T. W.) 3 Stunden lang, yerd. fortschreitend mit reiner
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B lutlsg., bis bei Zusatz yon 15 ccm l°/0ig. friachbereiteter Tanninleg. aaf 5 ccm 
Blutlsg. kein Unterschied mit reiner Blutlsg. mehr wahrgenommen wird. Liegt 
die Grenzrk. fiir 0,05 ccm CO bei 5,0 bezw. 4,0 bezw. 3,0 bezw. 2,0 bezw. 1,0 
bezw. 0,5 ccm Blutlsg., so enthalten 50 ccm Blut 0,500 bezw. 0,625 bezw. 0,833 
bezw. 1,250 bezw. 2,500 bezw. 5,000 ccm CO. In  20 ccm Blutloaung lieBen sich 
noch 0,20 ccm =■ l°/0 (WELTZL l,25°/0) CO nachweisen. (Ztsehr. f. Unters. Nahrgs.- 
tl GenuBmittel 48. 43—46. 1923. Budapeat, Uniy.) G eo sz fe l d .

E le m e n te  u n d  a n o rg a n isc h e  V e rb in d u n g e n .

I . M. K o lth o ff  und M. J .  y a n  C itte r t, Die Sulfatbestimmung nach F. JSahn 
lei grofltn VerdUnnungen. Das Hahnsche Verf. (ygl. Ztsehr. f. anorg. u. all. Ch. 
126. 257; C. 1923. II. 791) w ird zweckmaBig m it dem W inklerschen W attebausch- 
yerf. (ygl. Ztsehr. f. angew. Ch. 3 0 . 251; C. 1917. II . 829) yerbunden, wobei zweeks 
rascherer Trocknung der Nd. einmal mit A. nachgespiilt wird. Bei Ausfuhrung 
der Fallung nach H a h n  in  n.-HCl betragt der Fehler nach Trocknen — 0,4%, 
nach Gliihen — 1 bis — 1,3%, in n.-Esaigsaure oder deat. W . sind die Ergebuisse 
nach Trocknen bei 130° genau richtig. Ais Reagens ist BaCls nicht Ba(NOa), zu 
yerwenden. Alkalichloride atoren nicht, Kodeinchlorid erniedrigt die W erte, Nitrat 
stoit nicht merklich, gibt aber in  schwach saurer Lsg. positiye Fehler. Bei Ggw. 
yon Ca erhalt man in 0,1 n.-HCl gute W erte, bei mehr Saure positiye, bei weniger 
Saure negatiye AbweichuDgen. Al ha t kaum EinfluB, F e stort stark, H3P 0 4 liefeit 
zu hohe W erte. Bei Zimmertemp. entstehen durch Okklusion groBere Fehler ais h. 
•Durch Umkryatallisieren yon B aS04 im SehieBrohr wurden yiel zu hohe Ergebniase 
erhalten. (Pharm. W eekblad 60. 1177—90. 1923. Utrecht, Uniy.) G eo szfel d .

I .  KL K olthoff, Die Verwendung von Diphttiylcarbazid ais ąualitative* Reagens 
au f Metalle. Mit dem Reagens (0,1 %  Diphenylcarbazid in  50%ig. A.) lieBen sich 
noch bis zu 0,1 mg H g‘'/1, aber nur in neutraler Lsg. durch hlauyiolette FSrbung, 
ziemlich plotzlich aber etwa bei p n  => 3,8 yerschwindend, nachweisen; Chloride 
atoren. Entgegen F e ig l  u. N e u b e b  (Ztachr. f. anal. Ch. 62 . 369; C. 1923. IV. 
186) iat auch die H g‘-Verb., wenn auch weniger gut ala die Hg''-Verb. mit Bzl. 
aussehuttelbar. Eine LBg. yon 1 mg Cu/l, bei Ausschutteln mit Bzl. noeh yon
0,1 mg/l, lieferte deutliche R k ., farblos bei pH =  3,2—3,4. Chloride u. Bromide 
Btoren im Gegensatz zu H g bei Cu nicht. Rk. auf Cu neben H g : 10 ccm Lsg. +
2 g kryst. CaCl, +  einige Tropfen Reagena liefern bei Ggw. von 5 mg Cu/l neben 
2000 mg Hg/1. Rotfarbung. Cd liefert Rotfarbung besonders gut bei Ggw. von 
Natriumacetat, Ag yiolette, P b " schwachrosa bei >  5 mg/l. Ni u. Co noch

5 mg/l nachweisbar, Mn >  100 mg/l. Eine empfindliche Rk. ist die Farbung 
yon Mg(OH)9 mit dem Reagens. (Chem. W eekblad 21. 20—22. 1923. Utrecht, 
Univ.) Geo szfel d .

I. M. K o lth o ff, E ine nem  qualitative Reaktion a u f Natrium . A n Stelle der 
-Priifung mit Kaliumpyroantimoniat wird die Rk. m it TJranylmagnesiumacetat, wobei 
sich (S te e n g  1886) SUO^CH^COO^M gtCHsCOO^NatCH.COOja^O in rhomb. 
Kryatallen b ildet, empfohlen. Reagens: A. 10 g U ranylacetat, 6 g  Eg. W . bis 
50 ccm. B. Mg-Acetat 33 g , Eg. 6 g , W . bis 50 ecm. A. u. B. werden gemiacht 
u . gegebenenfalls nach einigen Tagen filtriert. Z u 2—3 ccm der zu unterauchenden 
Lsg. aetzt man die gleiche Menge A '" u. ea. 10 Tropfen Reagens. Empfindlich- 
keitsgrenze bei Stehen iiber Naeht ohne A. ca. 0.04% , bei Ggw. yon 50% A. u. 
1-std. Stehen ca. 0,005% Na. Bei Ggw. von W . storen 20 g, bei Ggw- von 50% A. 
10 g  K / l  nieht. F em er Btoren nicht: M g-E rdalkalien , Zn-, A l- u . Pb-Salze. 
(Pharm. W eekblad 6 0 . 1251—55. 1923. U trecht, Uniy.) G e o s z f e l d .

Y. H a s s re id te r ,  Titrimetrische Bestimmwng non Schwefelnatrium. Bei Ggw. 
yon SOs"  u. SjOs"  iat Titration mit Jodloaung nicht anwendbar. Man titriert dann
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in der W eise, daB man eine ammoniakal. Zn-Lsg. bis zum yerschw inden der Rk. 
auf Pb-Papier einflieBen laBt. Angabe einer Arbeitsyorschrift. Auch kann man 
umgekehrt eine Zn-Lsg. bekannten Gehaltes mit der bu untersuchenden Lsg. bia 
zur Bk. auf Pb-Papier titrieren. Angeregt wird Best. des Na,S durch fiberaehussige 
alkal. Cu-Lsg. (ammoniakal. oder FebliDgache Lsg.), Losen des abfiltrierten Cu8 in 
HNOa u. Elektrolyse. 1 mg Cu =  1,227 mg NasS. (Chem.-Ztg. 47. 891—92. 1923. 
Frankfurt a. M.) G r o s z f e ld .

C lyde B. G a rd e n ie r , Das Einstellen von K alitm jodat fiir Schwefelbestim- 
mungen. An Stelle der unbestandigen Jodlsg. benutzt Yf. zur Best. des S in Fe 
u. Stahl nach Abscheidung ais H sS eine KJOa-Lsg. (1,6 g u. 20 g K J  in  2,51). 
Der HsS wird unmittelbar in eine ammoniakal. CdCJj-LBg. (10 g CdCl,, 600 ccm 
NH^OH, 400 ccm W.) geleitet, das abgeschiedene CdS in 40 ccm HCl (1 :1 ) geL 
u. mit obiger K J 0 8-Lsg., Starkę ais Indicator, titriert. Die Einstellung dieser Lsg. 
erfolgt gegen Thiosulfat ebenso genau wie gegen Stahl m it bekanntem S-G ehalt 
des D. S. Bureau of Standards. (Chem ist-Analyst 1923. Nr. 40. 10—11. East 
Orange [N. J.].) B U hle .

N. H . N e lso n  und A. F in lay so n , E ine Abanderung des W ismutverfahrcm  sur 
Bettimmung von M angan in  Stahl. Man lost 1 g des Stahls in 35 ccm 2—3°/o'g- 
HNOb, kocht nitrose Dampfe fort u. kiiblt ab ; man gibt das Bismutat in  geringem 
Oberschusse zu, schiittelt, verd. die HMnO^-Lsg. mit 50 ccm 3% ig. H N O ,, filtriert 
durch Asbest, titriert daa F iltrat mit Ferrosulfat bis zum Yerschwinden der Bot- 
farbung, g ibt einen Tropfen geBatt. K-Ferrocyanidlsg. zu u. titrie rt weiter bis zum 
Erscheinen de3 Bcharfen griinen Endpunktes, einer Mischfarbe aus dem Gelb des 
Ferriions u. dem Blau des Indicators. (Chem ist-Analyst 1923. Nr. 40. 18. Seattle 
[Wash.].) BOh l e .

N o rm an  B. P i l l in g ,  Milcrographischer Nachweis von Carbiden in  Eisen- 
legierungen. W egen der groBen Empfindhchkeit von Si-Stahlen gegen Atzmittel ist 
die gewohnlich benutzte wss.-alkal. Lsg. von N a-Pikrat bei diesen nicht anwendbar. 
Dagegen kann man bei solchem Materiał u. naturlich auch in anderen Fallen eine 
verd. Lsg. von HNOa u. Methylalkohol in Nitrobenzol yerwenden. Aus N aN 08 u. 
konz. HjSO* dargestellte wasserfreie HNOa wird in  iiber K alk dest. CH3OH zu 
einer Konz. von 20 Gew.-°/0 =  12,5 Vol.-°/0 gel. u. 40 Tropfen dieser Lsg. in 
50 ccm Nitrobenzol gegeben. Die FI. iat in  dunklen Flaachen monatelang haltbar. 
Man atzt durch ca. 20 Sek. langes Eintauchen in das k. Beagens. N ach Abwaachen 
mit A. entfernt man die gebildete diiane Schicht einer unl. organ. Fe-Verb. mit 
konz. NaOH u. waacht mit A. nach. Das Beagens greift freies Eisencarbid an, 
dagegen nicht F errit, M artensit u. A ustenit. Yerschieden von N a-Pikrat atzt ea 
daa Carbid ohne hartniickige u. tiefgehende Farbung. (Mining and M etallurgy 5. 31. 
Eaat P ittaburgh [Pa.].) H e r t e b .

P . L n d ew ig , Die Bestimmung des Radiumgehaltes schwach aktiver Substaneea 
nach der Gammastrahlenmethode. D er Ladungsyerluat des Elektrometers wurde in 
einem W ulfschen Strahler (ygl. B e r g w it z , Physikal. Ztschr. 14. 953; C. 1913. II. 
1641) beatimmt; die radioaktiye Substanz erfiillte eine 0,4 cm hohe u. 13,4 cm breita 
Buchse. 1 mg E a entspricht 670 Skalenteile pro Minutę. (Ztschr. f. Physik 20. 
394—97. Freiberg i. Sa., Bergakademie.) B ik er m a n .

L. B . B aym ond , Das elektrolytische Verfahren zur Bestimmung von Blei in  
Erzen usw. E 3 w ird wegen seiner Genauigkeit u. schnellen A usfuhrbarkeit emp- 
fohlen. Man gibt daa feingemablene Erz in  ein 100 ccm-Becherglas, erwarmt mit 
15—20 ccm konz. HNOa, bis die nitrosen Gase yertrieben sind , fugt 15 ccm 
Elektrolytfl. zu, kocht um etwa gebildetes PbSO* zu losen, yerd. bis das Glas fast 
gefullt ist u. leitet 2 Stdn. lang einen Strom yon 2 Amp. boi gelegentlichem Um-
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ruhren hindurch. Eine rotierende Elektrode ist nicht notig. Sind Aa u. groBe 
Mengen Mn, die storen, yorhanden, so zers. man das Erz mit einer geeigneten Saure 
in  einem 250 ccm-Becherglas, gibt am Schlusse 10 ccm kocz. H ,S 0 4 zu u. erhitzt bis 
zum Auftreten weiB er Dampfe. Nach dem Abkuhlen vcrd. man mit etwa 75 ccm 
W ., erhitzt bis zum Kochen, nimmt vom Feuer, gibt 20 ccm CH,OH zu u. laBt 
abkuhlen. Man filtriert, wascht mit 10°/0ig. ein wenig A. enthaltender H ,S 0 4 nach, 
g ibt Filter u. PbSOł in ein 100 ccm Becherglas, kocht mit 15—20 ccm HNO„, bis 
das F ilter yollig zerfallen ist, u. elektrolysiert, ohne za filtrieren, wie oben angegeben. 
Das Pb setzt sich an der Anodę ais PbO, ab; der theoret. Faktor ist 0,8661; er 
Sndert sich etwas je  nach der Handhabuug des Verf. u. der A rt des Trocknens. 
Yf. wascht die Anoden zuerst mit W., taucht sie dann in A. u. trocknet iiber einer 
Spirituslampe. Bei Erzen, die weniger ais 5% Pb enthalten, benutzt Vf. den 
doppelten, bei 5—20% den einfachen, bei 20—30% den halben u. bei iiber 30% 
ein Drittel' deB Gewichtafaktors. Die Anoden mussen stark sandgeblaaen sein, 
wenn sie bei der Unters. bleireieher Erze dienen sollen; sie konnen dann bis zu
0,250 g P b 0 2 halten. Ais Elektrolytfi. yerwendet Yf. ein Gemisch aus 500 ccm 
kooz. N H , u. 11 gesatt. u. filtrierter Lsg. von NH4*NOB des Handels. (Chemist- 
Analyst. 1923. Nr. 40. 3—4. F ia t River [Mo.].) R t ł H L E .

E d w a rd  C. K raus, B ie  Bestim m m g von K upfer in  Legierungen von Blei, 
Z inn  und Antimon. Im folgenden dient das Schmelzen mit K H S04 dazu, um den 
groBten Teil des Pb, Sn u. Sb unl. zu macheD, u. somit die TrennuDg des Cu ais 
Sulfid zu erleichtern. Man schmilzt 15 g der grob zerkleinerten Legierung in einem 
Kjeldahlsehen Kolben m it KHSO,, anfangs bei maBiger, dann bei sich steigernder 
W annę; dabei halt man die M. dauernd yorsichtig in  Bewegung u. yerteilt sie zum 
Schlusse in diinner Schicht au f  die W andung des Kolbens. Nach dem Abkuhlen 
lost man in  100 ccm W . u. kocht eine Minutę, kuhlt ab, g ibt 20 ccm koDZ. NH, 
zu, filtriert durch ein F ilter aus Papierpulpe unter Saugen ab u. wascht mit 
schwach ammonikal. W . aus. Das Filtrat erhitzt man in  einem 250 ccm-Becher- 
glase auf etwa 80°, le itet etwa 10 Min. schnell H ,S  ein u. g ibt zu r Red. von Poly- 
sulfiden 1 ccm gesatt. Na,SO,-Lsg. zu. Das CuS filtriert man durch Asbest, wascht 
mit etwa 20%ig. H sS-W. nach, behandelt Asbest eamt Nd. mit 15 ccm konz. HNOs 
u., kocht bis die nitrosen Gase entwichen sind. Man yerd. dann auf 50 ccm, filtriert 
durch ein F ilter aus Papierpulpe, wascht mit W . nach u- beBtimmt Cu nach dem 
Neutralisieren der L sg. mit N H , (Blaufiirbung) u. Zugabe von 5 ccm konz. HNO, 
elektrolyt. Das CuS kann man auch mit 10—15 ccm sd.-h. HNOs (konz.) vom 
F ilter losen, das F iltrat samt W aschwasser mit 20% NaOH-Lsg. neutralisieren, 
1 ccm konz. NH, zugeben u. mit KCN-Lsg. bis zur E ntfarbuD g titrieren. Die 
KCN-Lsg. w ird eingestellt, indem man 0,1 g Ca in  10 ccm HNO, lost u. wie vor- 
stehend angegeben weiter behandelt. (Chemist -Analyet 1923. Nr. 40. 16—17. 
Dunkirk [N. Y.].) RtJHLE.

A. V ila , Bestimmung Kleiner Mengen Molybdan. Anwendung a u f Ammonium- 
phosphormolybdat bei der indirektcn Titration von Phosphor. MoO, u. H P 0 3'12M o08 
werden durch reinen H , bei 700° schnell u. yollatandig in Mo ubergefuhrt, wenn 
man fur eine groBe BeruhrungsflSche sorgt. Das Mo laBt man mit einem Ober- 
schuB von MoO, reagieren, wodurch quantitativ MoO, gebildet wird. Die Reaktionen- 
folge ist gegeben durch die Gleichungen:

1. MoO, +  H , =  MoO, +  H ,0 ; 2. MoO, +  4MoOs =  MoO,-4 MoO,;
3. MoO,-4 MoO, +  0  =  5 MoO,; 4. MoO, +  2H , =  Mo +  2 H ,0 ;

5. Mo +  2 MoO, =  3 MoO,.
Dadurch erhalt man eine 14,6 mai achwerere Menge Mo, ais im Anhydrid ent

halten war. Im Ammoniumphosphormolybdat ist das Gewicht der Mo-Menge 800mal 
groBer ais das des P ; es ist also mit Hilfe der Molybdomanganimetrie (vgl- F ontJs
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u. T h iv o l l e , Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 840; G. 1923. IV. 701) die Mo- 
Menge direkt leicht zu beBtimmen u. die P-Menge danach zu berechnen. (C. r. d. 
1’Acad. des aciences 177. 1219—21. 1923.) J o s e p h y .

H. A. D oerner, Trennung des Arsens und Pfwsphors von V am din . Aua einer 
Lsg., die aufler dem Vanadat Arsen u. P  enthalt, laBt aich durch A nsauem  die 
Vanadinsaure ausfallen. As u. P bleiben dabei in  Lsg. An 2 Beispielen w ird die 
Auafiihrung der Best. naher erlautert. (Ind. and Engin. Chem. 15. 1014. 1923. 
Reno, Nev.) Pieck.

S. P . la v ln s ,  Schnelherfahren zur Bestimmung non Silicium in  Alum inium- 
legierungen. Das Verf. ist Sehr geeignet fur Legierungen mit hohem Gehalte an 
Si. Man lost 1 g in  40 ccm W . u. 10 ccm konz. HaS 04 u. engt dann bis zur B. 
weiBen Bauches ein. Man verd. auf 100 ccm, erwarmt u. filtriert. D er Nd. hesteht 
aus SiOa u. Si; man behandelt ihn nach dem Gliihen u. W agen im Pt-Tiegel mit 
einigen Tropfen konz. HsS 0 4 u. etwa 2 ccm H F, bringt zur Trockne u. gliiht. Der 
Gewichtsunterschied entspricht SiOt . Den Tiegelinhalt behandelt man mit etwa 
1 ccm HNOs u. 2—3 ccm H F, dampft ein, gliiht u. wagt, der Gewichtsunterachied 
entspricht Si. Dieaer B etrag verm ehrt um den eraten, aut Si umgereehneten Betrag 
gibt den Gesamtgehalt von Si. F e w ird unm ittelbar titriert mit KMnO< im F iltra te  
vom Si u. SiOs-Nd. (Chemist-Analyat 1923. Nr. 40.19. Eeyere [Maas.].) R£thle.

H. H . H opk ins, Verfahren zur unmittelbaren Bestimmung des gesamten Kalh- 
gehaltes in  Phosphatgestein. Man loBt 0,5 g Gestem in 20 ccm HC1, filtriert vom 
Unl. ab, gibt zum F iltrate  genugend FeCJ„ um den geBamten P  zu fallen (etwa
0.5 g au f 15°/o P)j fallt Al, Fe u. P*08 mittels dea baa. Acetatverf. u. filtriert (Riick-
etand A), Das F iltra t macht man mit NH 8 a lk a l, kocht u. filtriert vom Nd. ab 
(Kuckstand B). Daa F iltra t fallt man ad. mit NH4-Oxalat u. bestimmt CaO dureh 
Titration mit K M n04. A u. B lost man wieder in HC1, erzeugt nochmals eine 
bas. Acetatfallung, fallt daa F iltra t sd. mit NHS — wobei hauptsachlich Mn, nur 
mit einer Spur P , ausfiillt, u. beatimmt im  F iltrate CaO wie angegeben. (Chemiat- 
Analyst 1923. Nr. 40. 5—7. Iron ton [Ohio].) RttHLE.

Organische Substanzen.
R ic h a rd  E. L in e h an , Qua.litative P r oben a u f Methylalkohol in  Athylalkohol.

1. Man deat. von 100 ccm des A. langsam 10 ccm ab, die die Hauptmenge dea
etwa vorhandenen MethylalJcohols enthalten. Dann taucht man eine rotgliihende 
Cu-Spirale in das D estillat u. wiederholt daa 4 mai (B. \>on Formaldehyd); daa ao 
behandelte Deatillat uberachichtet man m it Milch u. g ibt H ,S 04 (D. 1,84) zu, die 
eine Spur FeCl* enthalt. Bei Ggw. von CHaOH entateht an  der Trennungaschicht 
ein yioletter Ring. — 2. Zu dem wie oben angegeben m it Cu behandelten Destillate 
gibt man eine Spur Resorcin u. etwa 15 ccm 50°/oig- NaOH-Lsg. Man mischt u. 
erhitat im W asserbade kurz, bis sich zwei Schichten bilden. Bei Ggw. von CH,OH 
entwickelt sich in  der NaOH eine ro te Farbung. (Chemist-Analyst 1923. Nr. 40.
12. Newark [N. J.].) RUh l e .

A  H e id n sc h k a  und J .  R ip p e r , Uber die Verwendung der D ijfusion zur E r-  
knnung und Trennung non Fettsauren. Vff. geben eine Methode an, um Gemiache 
''on Fettsauren ala solche erkennen zu konnen. (Vgl. H e i d u s c h k a  u .  LCtft, 
Arch. der Pharm. 257. 41; C. 1919. I . 746). Gemische von Palmitinsdure-Stearin- 
*óure u. Gemische von Zawriiisawrc-Stearinsaure wurden in A. der Diffasion unter- 
'«orfen. Die DiffusionsgeBchwindigkeit der Komponenten nimmt mit zunehmendem 
Mol,.(Jew. ab, dagegen iat sie nicht immer proportional dem Konz.-Verhaltnis. Das 
MischtmgByerhiiltnis der angewandten S ii uren beeinfluBt die Zus. dea erhaltenen 
Diffusats. Palm itinsaurereichere Gemische ergeben palmitinsaurearmere Diffasate
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a k  Gemisehe, bei denen die Stearinsaure iiberwiegt. (Ztschr. f. Elektrochem. 29. 
552—55. 1923. Dresden, Techn. Hochach.) B e h r e n d t .

E r ik  M. P . W id m a rk  und E r ik  L. L arsson , Bestimmung von Aminosauren 
mittels konduktometrischtr Titration. W endet man die konduktometr. T itration mit 
Lauge nach KOLTHOFF (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 112. 155; C. 1920. IV. 666) 
bei Aminosauren an, so verhalten aie sich wie schwaehe Sauren ohne amphoteren 
Charakter; sie konnen daher au f diese W eise gewohnlich mit genugender Sicher- 
heit titriert werden. U ntersucht wurden Glykókóll, A lanin , i-Serin, Amino-n-ualerian- 
saure, Leuctn, Norleucin, Tryptophan, Asparaginsaure, Asparagin, Glutaminsaure, 
Tyrosin, Leucylglycin, von H eionbaaen A rgin in  in freier Form, Ł ysin  u. Histidin 
ais Chlorhydrate. Alle Monoamino-monocarbonsauren leigen in den K uryen einen 
gut markierten K nick an der Stelle der yollstandigen Neutraliaation der Carboiyl- 
gruppe; die Aminogruppen storen nicht. Asparaginsaure u. Glutaminsaure zeigen 
zwei Knickpunkte, je  einen fiir die NeutraUsation jeder ihrer beiden Carbosyl- 
gruppen. Asparagin ycrhalt sich typ. wie eine einbas. Saure, Tyrosin dagegen 
zweibas., wobei der zweite Knick der Neutralisation der Phenolgruppe entspricht. 
Arginin ist eine Base von solcher Starkę, daS sie durch konduktiye Titration mit 
A lkali nicht nachgewiesen werden kann. Bei Dipeptiden u. bei Aminosauregemisćhen 
erhalt man ein MaB fiir die Menge der in der Lsg. befindlichen sauren Giuppen 
(Carboiyl- u. Phenolgruppen); eine Best. des Verhaltnisses zwiachen den ver- 
schiedenen yorhandenen Aminosauren gelingt dagegen nicht. Auch hier wird die 
dem Arginin entsprechende Carbosylgruppe nicht mit bestimmt. (Biochem. Ztschr. 
140. 284—94. 1923. Lund, Uniy.) '  ’ W o l ff .

Bestandteile von Pfianzen und Tieren.

H e rm a n n  B rn n aw ik , Die mikroquantitative Bestimmung von Blausdure, 
pflanzlichen Blausaureterbindungen und  Em ulsin. (Vgl. B b u n s w ik  u. Ne u b e it e b , 
W ien. klin. W chschr. 35. 623; C. 1922. IV. 740.) Die durch Ansauern oder Fer- 
mentierung freigemachte HCN wird bei 35° durch einen Strom yon reinem COa in 
leicht saure, k. A gN 03-Lag. geblasen, das AgCN in Asbestfilterrohrchen auf der 
Kuhlmannschen Mikrowage gewogen. (Oest. hotan. Ztschr. 72. 58—75. 1923. Wien, 
U niy.; Ber. ges. Physiol. 20 . 415. Ref. B b u n s w ik .) Sp ie g e l .

E . K ohn-A brest und J .  R ica rd o n i, Neue Methode zur Bestimmung der Cyan- 
wcaserstoffsaure der cyanogentn Pfianzen. (Ann. dea Falsifications 16. 583—86. 1923.
— C. 1924. I. 221.) Spie g e l .

J .  W o h lg em u th , Diastasebestimmung fUr klinischc Zwecke. Bem erkungen zu 
der Arbeit von A d AM. (Vgl. Klin. W chschr. 2. 1548; C. 1923. IV. 569.) (Klin. 
W chschr. 2. 2208. 1923. Berlin, EuDOLF-ViRCHOW-Krankenh ) F b a n k .

A. A dam , Diastasebestimmung fiir Jclinische Zwecke. Erwiderung zu den Be
merkungen yon W o h lg em u th  (ygl. yorst. Ref.). (Klin. W chachr. 2. 2203—9. 1923. 
H eidelberg, Kinderklin.) F ba n k .

G ny E . Y o u n g b n rg , Die Verwendung von offenen Ableitwngsrohren bei den 
D atillationen zur Bestimmung von H arnsioff und Nichteiweipstickstoff im  B lut. Vf. 
fand bei Mikro-N-Bestst. Eintauchen der Ableitungsrohre in  die yorgelegte Fl. 
n icht notwendig, falls diese nicht warmer ais Zimmertemp. w ird, waa durch Ein
tauchen in W . zu erreichen ist. (Journ. of laborat. and clin. med. 7. 552—55. 1922. 
Buffalo, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 20. 452. 1923. Ref. S c h m itz .) Sp ie g e l .

W .  C am p b e ll B o r r ie ,  Eine Methode zur quantitativen Bestimmung von Blut 
im 1Sarn. Das Verf. beruht auf der Beobachtung, daB die Zeit bia zum Auftreten 
der Blaufarbung bei der Guajacprobe sich umgekehrt dem Blutgehalte y e rh a lt . 
(Glasgow med. journ. 99. 314—15. 1923; Ber. ges. Physiol. 20 . 463 — 64. Bef- 
P in c u s s e n .)  S p i e g e l .
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W ilhelm  Starlinger, Uber die Methodik der ąuantitatioen Bestimmung des 
Fibrinogens. (VgL Biochem. Ztschr. 123. 215; C. 1 9 2 2 .1. 155.) Krifc-eiperimentelle 
Unterss. iiber die Methoden der ąuantitatiyen Best. dea Fibrinogens ergaben, daB 
durch sie zwar grundaatzlich yerschiedene Doppelwerte gewonnen werden, die aber 
bei yergleichender Nebeneinanderatellung eine wechselseitige Erganzung bieten, 
die die Berechtigung u. den W ert einer zahlenmaBigen, quantitativen Best. nicht 
nur zu erweiaen, eondern sogar zu erhohen scheinen. Es muB gefordert werden, 
bei jeder Blutprobe die Best. des Fibrinogens im Differenzverf. zwiacben Natiy- 
(Hirudin-)Plasma u. Plasmaserum wie aueh zwischen Salzplasma u. Salzserum durch- 
zuiiihren. (Biochem. Ztschr. "140. 203—29. 1923. W ien, II. med. Klin.) WOLFF.

f in th  Conway-Yerney und L. E. B ayliss, E in  Vergleich zwischen den colo- 
rimetrisćhen und elekrometrischen Bestimmungsmethoden der Wasserstoffioncnkonzen-, 
tration im  B lu t. Im  Gegensatz zu E vans (Journ. of Physiol. 54. 353; C. 192L 
IV. 1165) u. in Ubereinstimmung mit den VersB. von Cu l l e n  u. H a stin g s  (Journ. 
Biol. Chem. 52. 517; C. 1922. IV . 522) an Bicarbonatlagg. u. mit W a ebu eg  (Bio- 
chemical Journ. 16. 153; C. 1923. I. 128) fanden Vff., daB bei Heaaungen der pH 
in NaHCOs-Lsgg. u. in Blut die H-Elektrodenmessung yollig mit der nach der 
Dialysiermethode yon D ale u. E y a n s  (Journ. of Physiol. 54. 167; C. 1921. IV. 
400) innerhalb 20—80 mm COj-Spaunung ubereinatimmt. (Journ. of Phyaiol. 58. 
101—7. 1923. Cambridge.) MttLLEB.

A. C. K olls und J. B. Youmans, Quantitative Studien an Saloarsan. I. E ine  
colorimetrisehe Methode zur Bestimmung von Salvarsan in  B lu t und Geweben. 
Daa Verf. von A b e l in  (Miinch. med. W chachr. 58. 1002; C. 1911. II. 55) wird zu 
ąuantitatiren Beatst. benutzt. Von im K orper yorkommenden Phenolon gibt kein 
anderes die gleiche Farbę. Zur EnteiweiBung iat Trichloresaigsaure am geeignetaten, 
aie muB aber mit C H ,-O H  yeraetzt werden, damit nicht Salyaraan in  den Nd. g e h t 
Nitrit darf nicht im UberachuB benutzt werden, aonat wird die Farbę s ta tt rot 
orange. (Buli. of the J o h n s  H o p k in s  Hoap. 34. 149—51. 1923. Baltimore; Ber. 
ges. Physiol. 2 0 . 512. Ref. W o l f f .) S p ie g e l .

H. C. Gram und Glenn E. Cullen, Die GenauigJceit der „ionometrischen“ 
Methode und der Eiweipkorrekiur bei Messung der Leitfahiglieit von Serum. Die 
Methode von Ch b is t ia n s e n  (Wien. klin. W chachr. 35. 461; C. 1922. IV. 298) stimmt 
his l ' / 0 mit der Kohlrauschmethode iiberein. Harnstoff oder Traubenzucker in 
physiol. in Betracht kommender Konz. wirken auf Leitfahigkeit u. Brechungsindei 
zu wenig, ala daB man sie in Anrechnung zu bringen hatte. — A uf 1%  EiweiB- 
gehalt kommt im D urchschnitt 2,2°/0 Senkung der Leitfahigkeit bei beiden Methoden. 
(Journ. BioL Chem. 57 . 477—91. 1923. Philadelpnia.) MUl l e e .

P. H. v a n  E ck, Uber das VorJcommen von Aminen in Urin. Einige Urin- 
proben gaben mit Benzidin +  Eg- o*1116 ^ , 0 ,  Eotfarbung. Ohne EinfluB war Ggw. 
yon A cetanilid, Aceton, NH„, Glucose, G lycerin, Glykokoll, A ntipyrin, Arabin, 
Asparagin, Aspirin, Benzoesaare, C a-O ialat, H ydrochinon, Milchsiiure, Phenol, 
Pyrocatechin, Besorcin, Harnsaure, Urotropin. Ebenso wurde die Rk. nicht durch 
Atropin, Cocain, Coniin, N arcotin, N icotin, Spartein, Strychnin oder Zersetzunga- 
vorgange heryorgerufen. W ohl aber lieB sich der wirksame Korper abdest. u. 
durch die Iaonitrilrk. sowie nach R im in i  mittels Aceton +  Nitroprusaid-Na. 
(Violettfarbung nach einiger Zeit) ais primares aliphat. A m in  anzeigen. Benzidin  
ist alao ein Reagens darauf. Damit lieBen sich Aminę nachweisen in : Fibrin, 
Gelatine u. Fisch in faulendem Zustande, in Heringalake, Lebertran, K raut yon 
MercuriaUs perennis, yon M. annua, im getrockneten W urzelstock yon Acorus 
Calamus, in Secale comutum. Negatiye R k. gaben: Frisches Blut, Cerebrospinalfl., 
fauliger Leim , fauligea Fleisch, K raut u. Bluten yon Am ica montana, Extractum
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Secalia cornuti (Yerfluchtigung der Aminę.) (Pharm. W eekblad 6L 65—73. Utrecht, 
Centraal-Lab. Volkagezondheid.) G b o szfeld .

Oacar S teppuhn  und X e n ia  TJtkln- L jubow zow , jEine guantitative Methode 
zur Bestimmung von „ Bayer 205“ in  Serum, H arn und Gewtbe. Die Beat. beruht 
auf der Beobachtung, daB „Bayer 205“ bei Yerkochen mit Alkali in seine Kompo- 
nenten gespalten w ird, die mit diazotierten Yerbb. zu Farbstoffen kuppeln. Zu 
1 ccm der zu unterauchenden Fl. g ibt man 10 ccm W . u. 1 ccm 1/s-n. NaOH-Lsg., 
kocht 15 Min. auf kleiner Fiamme u. nach Zuaatz von weiteren 10 ccm W . noch 
15 Min., gibt nach Anaauern mit 1—1,5 ccm 7<‘n- EsaigB&urelBg. tropfenweise 
diazotierte Sulfanilaaure hinzu, bis bei UberschuB keine orangefarbenen Flocken 
ansfallen. Man yerd. dann je nach F arb in tensita t auf 50—100 ccm, filtriert von 
etwaigem Nd. ab u. beatimmt colorimetr. Die Ek. ist nicht yerwendbar fur Blut- 
korperchen, wo daB Fe stort, u. Milch, wo durch daa Alkali Gruppen abgeapalten 
w erden, die Bp Ster zu schmutzigbrauner Yerfarbung der Fl. fiihren. Zu einer 
ahnlichen, wenn auch aehr geringen Farbung kann es auch bei H arn kommen. 
(Klin. Wchachr. 3. 154— 55. 1923. Moakau, Staatl. chemopharm. Forschungainat.; 
Dtach. Botes Kreuz.) Sp ie g e l .

J .  A nderson , Eine rasche Methode zur Beifung des Hamatoxylins m it Hypo- 
chlorit. Zn Lsg. von 0,25 g H am atosylin in  5 ccm absol. A. g ibt man 20 ccm 
KalkwaBser (aus 2 g  „ungeloBchtem K alk“  [soli wohl „Chlorkalk“ heiBen; d. Bef.] 
u. 100 ccm W.) oder 2°/0ig. Chloraminelsg., dann unter standigem Buhren 70 ccm 
h. gesatt., naęh 24 Stdn. filtrierter Lsg. yon Ala(OH)6 (?) oder K3CO, mit NHa, 
schlieBlich 5 ccm Eg. Die filtrierte Lsg. fa rb t sebon in  2—3 Min. stark. (Journ. 
of pathol. and bacteriol. 26. 303. 1923. London, Nat. Hosp. f. the paralysed and 
epileptic; Ber. ges. Physiol. 2 0 . 384. Bef. P ć t e e f i .) Sp ie g e l .

S h ig e k i M o ri, Uber die Fettfarbung. I .  Mitteilung. Untersuchung iiber die 
zur Fettfarbung anwendbaren Farbstoffe. Vf. hat 3000 Farbstoffe in W . oder A. 
auf Yerwendbarkeit zur Fettfarbung an Gefrierschnitten yerfetteter Leber unter- 
sucht u. fuhrt ca. 30 an, die F arbbarkeit des Fettea sicher ergaben. (Tranaact of 
the Japaneae pathol. soc. 11. 57. 1921. K yoto, Uniy.; Ber. gea. Physiol. 2 0 . 384. 
1923. Bef. K olm eb.) Sp ie g e l .

Jane L. Hastings, tlbersicht Uber die Methoden zur Priifung von Bitter- 
mandelól. D ie in der 9. AuBgabe der U nited States Pharmakopoe angegebene 
Titrationsmethode zur Best. des HCN-Gehalts unter Verwendung yon MgSO^-Lsg., 
w bs. NaOH, KjCrOj u. A gN 03 ist unbefriedigend infolge der Unmóglichkeit, den 
Endpunkt genau zu erkennen. Gute R esultate dagegen gibt die grayimetr. Best. 
der HCN mittels AgNO,. — Zur Best. dea Benzaldehydgehalta erwies aich ais ganz 
unbrauchbar die Bisulfitmethode, ais ungenau die Titrationsmethode unter Ver- 
wendung von Phenylhydrazin u. HC1, w eich letztere m it KOH zuriicktitriert wird, 
da auch hier der genaue Endpunkt fehlt. Noch am besten ist die W agung ala 
Benzaldehydphenylhydrazon, die 96—98°/0 des theoret. W erts ergibt. (Journ. Amer. 
Pharm . A bboc. 12. 769—73. 1923. Bloom field [N. J . j )  Beh ble .

L. v an  I ta l l ie ,  Untersućhung eon Flores Cinae. Zur P ru fung  auf eztrahierte 
Bliiten wird die Sublimationsprobe empfohlen. Bei Verunreinigung dea Sublimatea 
besonders durch harzartige Stoffe kann man das Santonin durch Behandlung mit
A. zum Krystallisieren bringen. Erkennungsrk. des Santonins: Rotfarbung mit 
alkoh. KOH. (Pharm. W eekblad 60 .1250—51. 1923. Leiden, Pharm. Lab.) G boszf.

W . C. H eraens, G. m . b. H. (Erfinder: O tto F enssner), H anau a. M., Platin- 
Widerstandsthermometer m it in  Glas oder Quarzglas fest eingeschmolzener Platinspirale, 
dad. gek., daB das P t  zu Temperaturmeasung i n  solchen Dimensionen y e rw e n d e t 
ia t ,  daB die Dicke des yorzuga weise bandformigen Platinleitera klein gegeniiber
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seiaer Breiteneratreckung ist, bo daB bei der Rekrystallisation ein Aneinanderyorbei- 
sehicken u. spateres Trennen der einzelnen Teile yermieden wird, die Teile sich 
yielmehr nur iibereinander schieben konnen u. wieder lusammenfritten. — Die 
Dieke des Leiters soli hochatens 0,02 mm betragen. (D. K. P. 388738  KI. 42i vom 
6/8. 1922, ausg. 19/1. 1924.) KUh l in g .

H ans von  H a lb a n , W iirzburg und K a r l  S ieden top f, Dresden, Vorrichtung 
zum Messen der Drehung der Polarimtionsebene dea Lichtes der Wellenlfingen yom 
U ltrayiolett bis U ltrarot, gek. durch die Anordnung von pbotoelektr. Zellen. — 
Unter photoelektr. Zellen werden Zellen yerstanden, die auf dem Hallwachseffekt, 
d. h. der Aussendung freięr Elektronen beruhen. Diese zeicbnen sich vor den fur 
ahnlicbe Zwecke benutzten Se-Zellen durch weit hóhere Empfindlichkeit aus. (D. R . P . 
386537 KI. 42 h vom 12/7. 1922, ausg. 10/12. 1923.) KAh l in g .

H, Angewandte Chemie,
I. A llgem eine chem iscłie Technologie.

H. W . H o llan d a  und C. E ll io t ,  Brennstoffersparńis in  chcmischen Werben. 
Die Vorteile der Kohlenstaubfeuerung gegenuber der Hand- u. mechan. Beschiekung 
liegen darin, daB in den Abgaaen CO nicht auftritt, ferner in der Asche un- 
yerbrannter Kohłenatoff (— 2%) in  w eit geringerem MaBe gefunden wird. Dem in 
Amerika verbreiteten scntralen System (eine Muhle fur siimtliche Kesael) is t das 
Einzelsyatem (jeder Kesael iat mit einer Muhle ausgeriistet) yorzuziehen. (Chem. 
Trade Journ. 73. 761—63. 1923.) R a szfeld ,

K. Schieb l, Die Speicherung UbersćhUmger Dampfwarme in  Fabrikbetrieben. 
Techn. Ausfiihrungen iiber die MaBnahmen zur ErzieluDg einer moglicbst gleich- 
maBigen Belastung der Dampfkessel auch bei schwankendem Dampfverbrauche; 
oder m it anderen W orten MaBnahmen zum Ausgleiche groBer DampfatoBe ohne 
Anderung der Feuerftihrung, u. zur augenblicklichen Abgabe groBer Mengen Dampfes. 
Ea dienen hierzu sogenannte W armeapeicher; ais solcher kann der Kesselwasaer- 
raum selbst sowie auch der Speisewasserraum dienen, doch nur unvollkommen. 
Bewahrt haben sich aber Wasserraumspeicher, die vom Kessel ganz unabhangig 
sind, wie der Speicher yon R u t h , iiber den einige Angaben erfolgen. (Zentralblatt 
f. Zuckerind. 32. 155—57. 1923. Magdeburg.) ROh l e .

D onald  H . F a ir c h i ld ,  E ine Untersuchung beim Mahlen m it KugelmiihUn. 
G-roBe Raume yon inaktiven oder nur geiing zirkulierenden Kugeln in  den gewohn- 
lichen zylindr. Typen lassen eine Umanderung der Muhlenform yoiteilhaft er- 
acheinen. (Engin. Mining Journ.-Preas 118. 845—46. 1923. Chicago.) W il k e .

E ine  k o n tin u ie r lic h  n n d  se lb s ta n d ig  a rb e ite n d e  V o rr ic h tn n g  zur Trennung 
von Stoffen verschiedener Loslichkeit. Die Yorr. (Abb. im Original), die ganz auto
mat arbeitet, bringt das zu trennende Materiał in einer yerhaltniamaBig diinnen 
Schicht ununterbrochen uber eine Reihe yon Nutschkasten, wobei es wiederholt 
mit dem Losungam. bebandelt u. dayon befreit wird. D er App. fiir Tagealeiatungen 
von 500—10000 kg w ird hergestellt von W ia t e o t t sk i & Ol b r ic h , GroB-Enzersdorf, 
N.-O. (Chem.-Ztg. 47. 8 9 2 -9 3 . 1923.) G e o sz fe l d .

—, Kontinuierliche selbstreinigcnde Filterpresse. Die Filterpresse wird bydraul. 
betatigt u. arbeitet der mit einem kurzeń Konus yersehene Stempel von unten nach 
oben. Die zu filtrierende FI. w ird m it indifferenten Materialien angeruhrt u. oben 
in die Presae eingefiillt. Das F iltra t lauft seitlich ab. (Chem. Metallurg. Engi- 
neericg 29. 1193—94. 1923.) F e a n c k e n st e in .

H en ry  B rig g s  und J o h n  M a llin so n , Weitere Versuche m it Dcwargefapen, 
wlche fiir fliissige L u ft  bestimmt sind. (Vgl. B b ig g s, Proc. Roy. Soc. Edinburgh 4L



1248 Hj. ALLGEMEINE CHEMfSOHE TECHNOLOGIE. 1924. I.

97; C. 1922. IV. 223.) In  metali. DewargefaBen mit gentigend gut eyakuierter 
Uruhullurig ist der Yerlust an fl. L uft durch WarmestrahluDg bedeutend groBer ala 
durch W armeleitung. W ird z. B. das Vakumm auf 0,1 mm gebracht, b o  ist bei 
Verwendung von Holzkohle der Yerlust an fl. L uft nur der W armestrahlung zu- 
zuschreiben. Ein DewargefaB, welches aus Elektrolytkupfer angefertigt u. dessen 
Oberfłache hoch poliert war, yerlor bei 501 Inhalt nur 24,4 g L uft durch Ver- 
dampfung pro Stunde. E in gleich dimensionieites MessinggefaB dagegen 42,7 g in 
der gleichen Z eit Bei Vcrwendung von Absorptionskohle ist selbst bei einem 
Druck yon 2—3 mm in der Umhiillung der Verlust durch die W armeleitfahigkeit 
noeh gering, u. allgemein genugt ein Auspumpen metalL DewargefaBe auf 0,1 bis
0,2 mm, um diese prakt. auszuschalten. (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 43. 160—69. 
1923.) Be c k e b .

Hngh K. Moore, Mehrfach wirkende Verdampfung. Yf. bespricht die Kon- 
struktionsgrundlagen der mehrfach wirkenden Yerdampfer hinsichtlich Wirksamkeit
u. Handhabung im Betriebe u. zeigt, wie im Einzelfalle die Verdampfung von Fl. 
anzufassen iBt, an dem Sonderfalle der Yerdampfnng von Abfallsulfitlauge. (Chem. 
Metallurg. Engineering 29. 1102—5. 1144—47. 1923. Berlin [N. H.].) EtłHLE.

B. H eastle, Warmeiibertragwng in  K uhlern, Speisewasservorwdrmern und 
Kondensator en. Yf. gibt eine Zusammenstellung der fiir die Warmeleitung, 
-stromung u. -strahlung gultigen Gesetze u. Formeln u. ihre Beziehungen fiir den 
W armeaustausch in  Kuhlern usw-, desgl. auch ffir den W armeaustausch zwischen 
Gasen u. Fl., wobei er beaonders den Taupunkt des in den Gasen enthaltenen W. 
berucksichtigt. Die fur die Berecbnung yon Kiihlelementen aufgestellten Formeln 
werden an zahlreichen Beispielen durchgerechnet. (Journ. Soc. Chem. Ind. 42. T. 
443—55. 1923.) _____  K asz fe ld .

George B. Burnham, Glendale, Calif., Gtwinnung wertooller Komponenten 
aus einer Jeomplexcn fliissigen Phase. Eine wenigstens 3 Komponenten enthaltende 
fl. Phase w ird zur Ubersattigung gebracht u. dann gezwungen, wenigstens 2 feste 
Phasen in demselben Behalter abzuscheiden, sodaB wenigstens eine der festen 
Phasen getrennt gewonnen wird. (A. P. 1476873 yom 3/11. 1919, ausg. 11/12. 
1923.) K ausch .

Carl A. Agthe, Schweiz, Herstellung von Emulsionen, Suspensionen und ana- 
logen Dispersionssystemen a u f kontinuierlichem Wege. Fil. werden m it Hilfe eines 
aus Gasen u. Dampfen bestehenden Gemisches zerstaubt u. pulyerisierte Stoffe mit 
einem Dispersionsmittel in die Gase u. Dampfe eingefiihrt. (F. P. 563654 vom 
12/3. 1923, ausg. 11/12. 1923. D. Priorr. 13/3. 1922 und 13/2. 1923.) K ausch.

T h e  Celite Company, Los Angeles, iibert. von: H a n y  8. T h a tc h e r , Los 
Angeles, Calif., Filtrierverfahren. Fein zerteilte frische Diatomeenerde wird so 
hoch erhitzt, daB ihre W rkg. ais Filter- u. Absorptionsmittel sich yergroBert. (A. P- 
1477394 yom 6/8. 1923, ausg. 11/12. 1923.) K a u s c h .

G eorg  Eacky, Uerdingen a. Eh., Quecksilbervakuummeter aus 2 y erech ied en  
weiten, je  an einem Ende zugescbmolzenen, ineinander angeordneten Glasrohren be- 
stehend, dad. gek., daB das innere kiirzere, unten offene u. oben geschlossene, ur- 
sprunglich ganz mit H g gefullte ais MeBrohr dienende Eohr unbeweglich in dem 
langeren auBeren, das innere Eohr yollstandig umschlieBenden Eohr angeordnet ist, 
welches letztere nur zum Teil mit H g g e f i i l l t  ist u. an seinem oberen Ende Mittel 
zum luftdichten AnsehluB an den zu messenden Baum besitzt. — Die Vorr. ist 
gegen Schlag u. StoB weniger empfindlich ais die b e k a n n te n  G la sy a k u u m m e te r, 
auch ist ihre Eeinigung leichter. (D. Ł . P . 388434 KI. 42 k yom 6/9. 1921, ausg. 
19/1. 1924.) KtmUHG-
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W o lfg a n g  G aede, Karlsruhe i. B ., Quicksilberdampfstrahlpumpe fiir hohes 
Yakuum. Ein dickwandiges VerdampFungsgefaB fiir Hg geht oben in ein dfinn- 
waudigea GefaB iiber. Zwischen beiden liegt ein abgeschragter Boden, der von 
einem ummantelten, mehrfach gelochten Steigrohr fur die im VerdaropfungsgefaB 
durch Erhitzen unter Entliiften erzeugten Hg-Dampfe u. einem BuckfluBrohr fur 
nach erfolgter Saugwrkg. zuriickflieBendea H g durchsetzt iat. Durch den Mantel 
des Steigrohrs wird vorzeitig kondenaiertea H g zuriickgeleitet Oberhalb dea Steig- 
rohra befindet sich ein mit dem Steigrohr einerseits U. einem Vorvakuum anderer- 
seita yerbundener Eaum. Daa diinnwandige GefaB wird von einem Zylinder iiber- 
ragt, der von einem Kiihlmantel umgeben iat. Durch die Lochungen dea Steigrohrs 
tritt der Hg-Dampf in Strahldiisen u. aus diesen in  Strahlkanale, welche eich inner 
halb von M etallkorpem befindeD, die dem Kiihlmantel, zum groBeren Teil unter 
Vermittlung von H g anliegen. Solche Systeme von Lochungen, Strahldiisen u. 
Strahlkanalen sind za  mehreren innerhalb des Zylindera angeordnet u. zwecka be- 
quemer Beinigung herausnehmbar ausgebildet. Das Ganze wird durch Federdruck 
zusammerigepreBt u. gedichtet. D ie Yorr. ist YÓllig aua Metali hergestellt u. deshalb 
aehr haltbar. Sie erzeugt bei 20 mm Vorvakuum ein nicht mehr meBbarea Hoch- 
yakuum m it einer SauggeBchwindigkeit von 10—20 1 je  Sek. (Sołrwz. P . 101198 
vom 16/9. 1922, auag. 17/9. 1923. D. Prior. 30/9. 1921) KtJHLiNG.

E rn s t S chm ied t, F rankfurt a. M., Trockenreiniger fiir Brenngase m it einer 
durch seitliche, den Gasdurchgang ermoglichende Stiitzflachen eingesehlossenen 
Massefullung, dad. gek., daB die Stiitzwande drehbar angeordnet u. auf den Boden-
deckel aufgestiitzt sirid derart, daB sie bei deasen Óffnen aich unter Abaenkung
seitlich nach auBen yerdrehen u. den Maasekuchen frei geben, der dann durch die 
entsprechend groB bemessene Bodenoffnung alB G anies niederdnken kann. — In- 
folge dieser E inrichtung werden die Eonet bei der Entleerung der Trockenreiniger 
auftretenden Schwierigkeiten vermieden. (L. E . P . 3 6 3095  KI. 26d vom 30/11.1918, 
auag. 8/11. 1923.) Oe l k e r .

T heo d o ru s P e tru s  LudovIcua P e t i t ,  H olland, Schioefelwastirttoffentfcrnwng 
aus solchen enthaltevden Oasen. (F. P . 583481 vom 10/3. 1923, auag. 6/12. 1923.
Holi. Prior. 16/3. 1922. — C. 1923. IV. 88.) K a u sc h .

L ’A ir L ią u id e  (S ociśtś  A nonym e p o u r  l ’E tu d e  e t  l ’E x p lo ita tio n  des 
P rocśdes G eoiges C laude, Frankreicb, Ausscheidung von Wasserstoff durch teil- 
weise Vcrfliłssigung von Wassergas-, Koksofen- u. dgl. Gas. (E. P , 562216 vom 4/4.
1922, auag. 7/11. 1923. — C. 1923. IV. 234. [E. P. 195 950.].) K a u sc h .

T he B y -P ro d u c ts  R e co v e ry  Co., Toledo, V. St A ., Vorrićhtung zum E in-  
dicken non Fliissigke>ten, insbesonderc von Milch. (D. B. P. 386358 KI. 53e vom 
29/1.1920, auag. 8/12.1923. A. Prior. 11/4. 1916. — C. 1922. IV. 1079.) EOh m e e .

E .I .  du  P o n t de N em ours, W ilmington, iibert. von: A r th u r  E a r l  H ou lehan , 
Wilmington, Del., Katalysatoren. Man mischt Al mit einem fl. KW-stoff, fiihrt 
trockenes HCI ein u. unterbricht die Bk., sobald eine wcsentliche Menge des Al 
mit dem KW-Btoff sich yerbunden bat u. eine F l. entatanden iat, die sich mit dem 
KW-atoff nicht miecht. (A. P . 1 4 7 7 0 5 8  vom 25/5. 1917, auag. 11/12. 1923.) Ka.

V. Anorganiscłie Industrie.
G eorge E ra n ęo ls  J a u b e r t ,  F rankre ich , Ununterbrochene Eerstellung von 

Was8erstoff8uperoxyd jtd er  Konzentration. Eine an H,Ot arme Lag. wird im Vakuum 
Ginter Bektifikation deatilliert. (F. P . 5 6 3 9 0 8  vom 29/6 .1922, auag. 17/12.1923.) Ka.

C. S. R o b in so n , Someraet W ra t, Cap der guten Hoffnung, Sfidafrika, Eaffi- 
*kren von Schieefel. (E. P . 205141 vom 12/6. 1922, auag. 8/11. 1923. — C. 1924.
I. 696.) K a u sch .

VI. 1. 81
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C. R. Houseman und British 0xygen Co., Ltd., London, Schwefeldioxyd. 
S wird in diinner Schicht im O, derart yerbrannt, daB er m it dem Gase in Be- 
riihrung kommt, nacbdem er den P unk t, bei dem der O, zugeftihrt w ird, iiber- 
Bchritten hat, wahrend die Hit ze weggefiihrt w iid , so daB die B. yon S-Dampfen 
yermieden wird. (E .P . 2052 2 4  vom 19/7. 1922, au^g. 8/11. 1923.) K au sch .

Farbenfabdken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. K oln, iibert. 
yon: Hans Kuhne, Leyerkusen und Franz Bencker, Miilheim b. Koln, Hypo- 
sulfite. (A  P. 1477130 vom 18/11. 1921, ausg. 11/12. 1923. — C. 1923. 
IV. 578.) K ausch .

Clande H. Carey, Wiluaington, Del., (ibert. an : Atlas Powder Company, 
Wilmington, Schwtfelsaureanhydrid. Aus dem Konłaktapp. kommende h. Gase fiibrt 
man in  das teilweise erhitzie Gemisch von SO, u. Luft ein. (A.P. 1477107 vom 
28/6. 1922, ausg. 11/12. 1923.) K ad sch .

Giuseppe Guadagni, Italien, Vorrichtung zum  selbsttatigen Speiscn der B lti- 
kammtrn bti der Schwefclsaureherstellung m it Salpeter und Schwefeleaure. Die auch 
nei der Heret. yon HCi u. HNO, yerwendbare Vorr. entbalt Organa, die kontinuier- 
liche Speisung mit regelbaren Mengen NaNOs ermoglichen, u. solche Organe, die 
zur kontinuierlichen Zufuhrung yon H,SO« zum N itrat dienen, wobei die letsteren 
Organe von den erateren beeinfluBt werden konnen. (F. P. 563422 vom 8/3. 1923, 
ausg. 5/12. 1923.) K ausch.

Norsk Hydro-EIektrisk Kvaelstofaktleselskab, Norwegen, Ammontak. Aua 
C-haltigen aow.ie H , u. N , aufweisenden Stoffen wird in einem elektr. Ofen HCN' 
gebildet u. die3C aladanu m it Wasserdacnpf behandelt. In dem reaultierenden Ge- 
nnseh yon NHS u. CO wird letztes in CO, durch W asserdam pf iibergefubrt. Das 
CO, wird cbenso wie das NH„ aus dem Gaagenrsch ausgeschieden. (F. P. 563844 
vom 15/3. 1923, ausg. 14/12. 1923. N. Priorr. 3/4. u. 17/11. 1922.) K ausch.

Norsk Hydro-EIektrisk Kyaelstofaktleselskab, Chriatiania, Ammoniak- 
synthete. Das fur die NH8-KatalyBe bestimmte Gemisch yon H„ u. N , wird zwecks 
Entfernung seiner Verunreinigungen (02, WaaBerdampf, CO„ CO u dgl.) mit einer 
Lsg. eines Alkali- oder Erdalkalimetalls in fl. NH3 behandelt. (E. P. 205477 vom 
25/9. 1923, Auszag yeroff. 5/12. 1923. Prior. 12/10. 1922 ) K a u sch .

Lnigl Casale, Rom, Apparat fiir  die Ammoniaksynthese. Zur Auafiihrung des 
Yerf. dient ein App., der aua einem drucksieheren Rohr besteht, indem  einzweites 
gelagert ist. Stopfen yerschlinBen die Enden dea zweiten Rohrea u tragen je  ein 
besonderes Rohr. (Can. P. 230616 yom 16/11. 1922, auBg. 1/5. 1923.) KAU8CH.

G. W eyman , Gateshead-on-Tyne, Ammoniumsulfat. Das gegebenenfalls in 
einer Zentiifuge neutralisierte (NH4),SOł wird getroeknet, wahrend ea iibi*r ein 
Paternosterwerk gefiibrt wird, u. falit von diesem auf ein Sieb o. dgl. (E. P. 205301 
vom 14/9. 1922, ausg. 8/11. 1923.) KA08CH.

Albert Planchon, Spanien, Ammonium&ulfat. Gips oder Anhydrit wird in 
Form groBer Korner, yorteilhaft in Form groBerer Stiieke unter Bewegung mit CO, 
bei einer 35—40° nicht iiberschreitenden Temp. behandelt. (F. P. 563921 yom 1/7.
1922, ausg. 17/12. 1923.) K ausch.

C. J. Goodwin, London, Stickoxydc. Kokaofen-, Koblen-, W asser- oder Genc-
ratorgas wird yon eeinem freien H , befreit, ehe ea mit Luft oder O, in  einer Bombę 
oder Maschine zur Eiplosion gebracht wird. (E. P. 205288 yom 5/9. 1922, ausg. 
8/11. 1923.) K ausch.

Carl Iddings, W estend, Calif., Borax mis Salsiolen. Man dampft die Fl- 
ein u. kiihlt aie ab , um die Fremdsalze auszukryatallisieren, w orauf man die Fl. 
sur Cberaattigung mit B orai bringt, die k. Fl. yon den Salzen trennt u. echlieB- 
lich riihrt, um den Boras zum Anskryatalliaieren zu brlngen. (A. P. 1476890 yom 
20/3. 1922, ausg. 11/12. 1923.) K ausch .
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John Harger, Gateacre, Lancaster, Engl., Wassetsło/f, Stićkstoff und Kohlen- 
sdure. Man stellt aus Fe u. W aaaerdampf H , her, reduiiert das gebildete F e ,0 ,
u. orydiert die Reduktionsabgase mit Hilfe von CuO. (Can. P. 231936 vom 15/7. 
1919, ausg. 12/6. 1923.) K a u s c h .

H.Ttiem, Dinglingen, und Carhic, Ltd., London, Calciumcarbidkuchen. Gekórntes, 
erhitEtes Ca03 wird mit einem Gemisch von geachmolzenem S u. Zucker, dem eine 
kleine Menge Chlorid (NaCl, KOI, CaCIj, SrCl„ BaCl, u. MgCIj) zugegeben ist, 
uberzogen, dann gepreBt u. schlieBlicli in eine Mischung von ABphalt- oder 
Bitumenlack, Ol, Naphtha usw. getaucht. (E. P. 205580 vom 21/7. 1922. ausg. 
15/11. 1923.) • ' *’ K a u s c h .

Lars M ichel Olsson, Frankrelch, Calciumcarbidofen. D er elektr. Ofen ist ge- 
schlossen, dessen Btschickung jede Lufczufubr unmoglich macht u. die Entziindung 
der beim Sehmelzen der Charge entstehenden Gaae yerhindert. (F. P . 563763 voin 
22/6. 1922, ausg. 13/12. 1923.) K a u s c h .

F elice Benaa, Genua, It., Herstćllung von Alkalinitraten  durch Absorption von 
StickstofFoxyden mittels fester Alkaliyerbb., die wahrend der Absorption auf einer 
Temp. von mindestens 300° gehalten werden, dad. gek., daB die Behandlung der 
M. dann beendet wird, wenn sie sich im Scbmelzzustand befmdet, um reines 
Alkalinitrat in gpgossenem Zustande bei vollstandiger Abwesenheit von JNitrit zu 

-erhalten. (D. R. P. 388790 KI. 121 vom 10/7.1920, ausg. 18/1. 1924. It. Prior. 4/8. 
1915.) K a u s c h .

Kali-Forsohungsanstalt G. m. b. H. und Hans Friedrich, StaBfart- Leopolds- 
hall, H tratellw g von Ghlorkalium aus Garnallit, 1. dad. gek., daB die MgCi-Ronz. 
der zum h. Losen des Rohcarnallits dicnenden Laugen deiart gewahlt wird, dab 
nach der Abkuhlung eine bis oder annśihernd bi3 zur Grenze der Carnallit- 
krystallisation konz. Mutterlauge erhalten wird, u. daB das so erhaltene erste 
Krystallisationsprod. erneut mit derjenigen Lauge h. gel. wird, welche nach der 
Abkuhlung unter Abscheidung von reinem KC1 ais Mutterlauge in einem frliheren 
Arbeitsgange dieses zweiten LSaeprozesses erhalten wurde. — 2. dad gek., daB aus 
dem umzulo3enden Salz die Mutterlauge derart durch W . verdrangt wird, daB diese 
durch Behandlung mit dem kiinstlichen Carnallit die gróBtmogliche Konz. an MgCl, 
erhalt u. in dieser Form bei der Lsg. Yerwendung finden kann. (D. R. P. 388789
KI. 121 yom 27/6. 1922, ausg. 18/1. 1924.) K a u s c h .

Chemlsche Fabrik Grieiheim-Elektron, Frankfurt a. M., iibert.von: Robert 
Suchy, Griesheim a. M , JElektrolytische Herstellung von Kaliumbicarbonat aus einer 
Kaliumchloridldsung. (A, P. 1477086  vom 24/8. 1921, ausg. 11/12. 1923. —
C. 1923. II. 239.) K a u s c h .

John Burns Read und M elville Fuller Coolbaugh, Denver, Col., Ubtrfilhrung  
von sulftdischcn Erzen  in Sulfate. (Can. P. 228141 vom 26/1. 1922, ausg. 23/1.
1923. -  C. 1923. II. 1105.) O e lk e b .

Albin Kiesewalter, Frankfurt a. M., Ofen sur Herstellung von CalciumhyJrid. 
(Schwz P. 101396 vom 13/2. 1922, ausg. 17/9.1923. D. Prior. 3/3.1921. -  C. 1923.
II. 1022.) . K a u s c h .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Tonerde. Aua 
tonerdehaltigen Stoffen gewonnenes A1C1, wird ais Rohlsg. wenigatena bis zur 
Sattigung eingedampft, u. die nach yorauagegangener Abkuhlung u. TrennuDg von 
der Matterlauge erhaltenen Krystalle werden mit mindeatens 20, /o'ff. HC1 gewaschen. 
Dann unterw irft man das reine A1C1, therm. Zers. (Schwz. P. 101397 vom 3/10.
1922, aaBg. 1/11. 1923.) K a u s c h .

Mar Buchner, Hannover-Kleefeld, Herstellung reiner Tonerde. (D. R. P. 388168 
KL 12m vom 10/9. 1916, ausg. 10/1. 1924. — C. 1923. II. 958.) K au sch .
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Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Aluminiumchlorid. 
Calcinierter Ton wird mit HC1 oder einer mit HC1 aDgereicherten AlCla-Lsg. ein- 
gedampft u. der entstandene Kryatallbrei yon der Mutterlauge getrennt. Die 
Krystalle werden alsdann mit HC1 oder mit der Ausgangslsg. u ..dann  mit reiner 
HC1 gewaschen. (E. P. 205563 vom 18/7. 1922, ausg. 15/11. 1923) K a u s c h .

A ntonius Foss, Christiania und T h o r M ejdell, Skoien b. Christiania, iibert. 
an : N orsk  H y d ro -E le k tr isk  K vae ls to f-A k tiese lsk ab , Christiania, Ammonium- 
•nitratund A \um im w uhydroxyd. AliNO,)8-Lsg. wird mit NH, behandelt u. das gefallte 
Al(0H)a abfiltriert. (A P. 1464984: »om 27/2. 1922, ausg. 14/8 1923.) K a u s c h .

Alexander W acker Gesellschaft fur Elektrochemische Industrie m. b. H„ 
Deutschland, Reine Aluminiumtalzc. (F. P. 563659 vom 12/3. 1923, ausg. 11/12.
1923. D. Prior. 13/3. 1922. — C. 1923. IV. 581.) K a u s c h .

W a te rlo o  C hem ical W orks L im ited , Australien, Herstcllung m n  hydratisiertem 
Eisenoxyd. (F. P. 563853 vom 15/3. 1923, ausg. 15/12. 1923. — C. 1923. IV- 
239.) K a u s c h .

The Union Carbide Company of Canada Limited, Toronto, Ontario, Canada, 
iibert. von: Clarence J. H errly, P ittsburgh , [Pa.], Oxydation von Ferrosulfat. 
(Can. P. 231464 vom 11/8. 1922, ausg. 29/5. 1923. — C. 1923. II. 130. [A .P . 
1430531].) K a tjsch .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
George Cąpsa, D tfinition des Ausdruckes „Keramik11. Berieht, der den Vers. 

einer internationalen Festlegung u. Einteilung der ais „Keramik11 bezeichneten 
W issensehaften bezweckt. (Bulet. Soc. de Chimie din Eomania 5. 24—30. 1923. 
Bucarest) M a e c k w a ld .

Harlowe Hardinge, Kontinuierliches System zum Mahlen keramischer Stoffe. 
Der w esentlichB te mahlende Bestandteil der in einer Keihe von Skizzen u. Ab- 
bildungen dargestellten Anlagen sind trocken arbeitende kon. Kugelmuhlen yon 
8' X  30" Durchmesser, in denen das Mahlgut sich autom at zum kon. Ende bewegt, 
so daB von dort kontinuierlich zur Trennungsvorr. geleitet wird, von der das nieht 
fein genug gemahlene zur Miihle zuriickkehrt. Besonders ist eine Anlage, die zum 
Mahlen yon Fddspat in Betrieb ist, genau bescbrieben. W eiter ist eine Anlage 
zum Mahlen von Sćhamotte u. eine Frittemiihle beschrieben. (Journ. Amer. Ceram. 
Soc. 6 548—62. 1923. New York, H a r d in g e  Co.) M a e c k w a ld .

Theodore Lenchner, JDet Glasmalers Farhen und ihre Her&tellung. Kurze 
Zusammenstellung der zur Glasdekoration dienenden Verff. nebst einigen Eezepten. 
(Journ. Amer. Ceram. Soc. 6. 1040—43. 1923. Pittsburgh [Pa.], Vitros Manufactu- 
ring Co.) M a e c k w a ld .

F . S. T hom pson , Verlraućh m n  Feuerungsol stałt Generatorgas in  einem kon
tinuierlich bttritbenen Glasofen. Berieht iiber die sehr befriedigenden Erfahrungen, 
die wahrend einer Zeit des Kohlenmangels mit Olfeueruńg an Stelle der yorgesehenen 
Gasregenerativfeuerung gemaeht wurden. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 6. 1050—55.
1923. Columbus [Ohio], Federal Glass Company.) MARCKWALD.

A dolfę M o n n ie r, Bemerkungen uber die rationelle Fuhrung der keramisćhen
Feuerwngen m it kontinuierlichem Ftuer. A uf Grund der E infiihrung yon mechan. 
beschickten kontinuierlichen Feuerungen in eigener Fabrik  g ibt der Vf. eine Ober- 
sicht der Arbeitsprinzipien u. eine Andeutung der E inrichtungen, durch welche 
diese innegehalten werden. Das Gleiche bezuglich automat. Kontrolle des Zuges. 
(Cćramiąue 26. 365—67. 1923.) M a e c k w a l d .

Eobert E. W ilson und F. P. Hall, Messung der Bildsamkeit von Tonschlicker. 
(Journ. Amer. Ceram. Soc. 5. 916—21. 1923. — C. 1923. IV. 53. Cambridge [Mass.], 
Massachusetts Institu te of Technology.) M a e c k w a l d .
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Ira E. Sproat, W irkung des Brennens und der Zusammensetzung von Hart- 
steingutmassen au f Haarrissigkeit. Es wird festgeatellt, daB unter sonat gleichen 
Umatanden, je  dicker die Giaaur um so groBer die Neigung zur Haarrissigkeit iat. 
Bei der gegenwarlig iiblichen Methode des Glasierens mit der Hand laBt sich eine 
yollige GleiehmaBigkeit nicht erzielen. Auch ist bei der im allgemeinen nicht gan i 
gleichfdrmigen Temp. der Rohbrandofen die Porositat der Stucke n icht gleich- 
maBig genug, um eine gleichformige Starkę der GlaBur zu erzielen. Yerss., durch 
Anderung der Giaaur yon der Zus. 0 027 Na,O, 0,202 KaO, 0,422 CaO, 0,213 PbO, 
0,136 ZnO, 0,256 Al,Os, 0,24 B,Os, 2,354 SiO, eine Verbesaerung zu erzielen, zeigten, 
daB eine Verbesserung- der H aarrissigkeit nur auf Kosten anderer erwiinsehter 
Eigenachaften, wie Glanz u. Er weichungatemp. zu erzielen waren. E in wesent- 
licher Erfolg wurde durch Einfiihrung einer bestimmten Tonsorte in die Masse 
erreicht: „ Hercules Ton11, ein etwa zwischen China Clay u. fettem Ton in  der 
Mitte stehendes Prod., wie durch eine bildliche dargestellte groBe Anzahl von 
Veras. nachgewiesen ist. Eine Porositat von 7—12°/0 im Rohbrand wurde ais 
giinatig fiir die Haarrissigkeit erwieaen. Im allgemeinen wird durch Verlangerung 
des Erhitzens beim G lattbratld geringere Haarrissigkeit erzielt. (Journ. Amer. 
Oeram. Soc. 6. 510—24. 1923. Sebring [Ohio], Sebring Pottery Company.) M a rc k w .

J. Spotts Mc D ow ell und H. S. Robertson, Feuerfeste Waren aus Chrom- 
verMndungen. Eine Zaaammenatellung der Entw. dieser Industrie umfafit die Ge- 
achichte, die Statistik, soweit die U. St. A. in  Frage kommen, Mineralogie der natiir- 
lichen Chromite, ibre Eigenachaften, ihre W .  u. ihre Gewinnung, den Gebrauch 
des Cr in yerschiedenen Industrien die Fabrikation der Chromsteine ihrer Eigen- 
schaften. D er F. von Chromsteinen wird auf 2050° gegen 1710 fiir Ton ąuarzsteine 
u. 2165 fiir Magnesiasteine gefunden. D ie Druekfeatigkeit in der Kalte ist sehr 
hoch, ebenso die Bruchfestigkeit. Der W iderstand gegen Abschleifen ist in der 
Hitze nicht so groB wio der von Magnesiasteinen aber groBer ais der von Ton u. 
Quarzateinen. Ober den elektr. W iderstand bei yerschied. Tempp. ist eine Tabelle 
gegeben. Bei plotzlichen Temp.-Veranderungen neigeu Chromzipgel zum Platzen 
u. Brechen. Sehr groB ist die chem. W iderstandsfahigkeit der Chromsteine gegen 
Schlacken; geschmolzener Quarz greift die Steine an, Kohle reduziert. O iydierende 
u. reduzierende Ofenatm. sind ohne EinfluB. Eine Cbersicht uber die hauptsach- 
lichsten Verwendungen der Chromsteine in den Stahl-, Kupfer-, Hochofen-Converter-, 
Metallraffinierindastrien sind mit Einzelheiten iiber einige Anlagen gegeben, ferner 
eine auBfuhrliche Bibliographie. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 5. 865—87. 1922.) MaECK.

E. N. Mc Gee, Vergleićh der Bruchfestigkeit von Silicasteinen in  der Kalte 
und Hitze. Eine Apparatur zur Priifung der Druekfeatigkeit von Steinen bis 
1350° ist an der Hand von Abbildungen besehrieben ebenso ihre Handhabung, 
Art und Schnelligkeit des Erhitzens. Die Bruchfestigkeit der untersucbten Steine 
bei 1350° betrug annahernd */$ der bei gewdhnlicher Tem peratur bestimmten: 
130—189 Pfd. pro Quadrat" durch zu schnelles Erhitzen auf Rotglut wird die 
Featigkeit stark yermindert. Der Abfall der Bruchfestigkeit mit der Tem peratur 
iat ungefii.hr gleichmaBig, bo daB bei hoherer Tem peratur entspreehend niedrigere 
Festigkeiten yorauageaetzt werden miisaen. Die Ergebniase bei Steinen gleicher 
Art weichen erheblich ab, so daB wenigstens 10 Steine gepriift werden miiesen, 
um einen brauchbaren D urchschnitt zu erhalten. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 5.
888—900. 1922.) Marck w a ld .

0. A. Hongen und David H. Edwards, W irkung der Grofle u n d  phytikalischen 
Eigensćhaften der verwendeten Steine a u f die Warmeabsorption von JRegeneratoren. 
Je  nach Leitfahigkeit u. spezif. W arm e der yerwendeten Steine ergeben sich yer- 
achiedene Anhaltspunkte zur Lsg. der Aufgabe, im moglichst kleinen Raum moglichst 
sehnell die yerfiigbare W arme yon Abgaaen aufzUBtapeln u. andrerseita wieder ab-



1254 H vl. G las  ; K e r a m ik ; Z e m e o t ; B a u s t o f f e . 1924. I.

zageben. Eine Reihe von Diagrammen u. Formeln geben die erhaltenen Resultate 
wieder. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 800—803. 1923.) M a e c k w a ld .

R. C. Gosrow, Fcuerbestdndiges Materiał fiir dektrische, Ófen. Es werden die 
Eohmaterialien u. die Verwendung fiir die Ausmanerung der Ofen bespiochen. 
Chem. Metallurg. ErgineeriDg 29. 1181—84. 1923. Chicago.) F r a n c k en  STEIN.

Howard F. WeiC, E inneuer Warmeisolałor Baham-W ool. Durch Zerfaserung 
von Holz u . W iederverkittung der Faaern unter EinschluK moglicbst vieler ab- 
gescblossener Luftbohlraume unter Zusatz von un?erbrennbar macbenden Stoffen 
herge&tellte M., dereń Isolieifahigkeit das l,36fache der yon Balsaholz, das l,21fache 
der yon reinem K ork betragt. Anwendung besonders fiir Bauzwecke. Abbildungen 
iiber Herst., Aussehen u. Fabrikation des Materials im Original. (Chem. Metallurg. 
Engieering 29. 534—36. 1923. Madison, W is., C. F . Burgess Lab.) G b o s ż fe ld .

O nin tln  M arin o , London, Metallische Uberzugc auf die Elelctrizitat nicht 
leitendsn Gegcnstanden. (Schwz. P. 100953 vom 17/11. 1921, ausg. 16/8. 1923. — 
C. 1922. IV. 427.) R U h lin g .

Harry S tehm ann, Berlin-Hohenschonhausen, Einrićhtung zum  Brennen von 
Zement. (Sehwz. P. 100897 vom 14/1. 1922, ausg. 16/8. 1923. — C. 1923. IV. 
532.) K U h lin g .

G. Polysins,. Dessau, Verarbtitung der fliissigen Sćhladce von Boetfeuerungen 
a u f Pottlandzement, 1. dad. gek., daB der fl. Schlacke dic erforderlichen Mengen 
von Mineralien, wie CaO, Gips u. dgl., in stiickiger Form beigegeben werden. — 
2. Anordnung fiir das Vprf., dad. gek., daB an geeigneter Stelle eine fiir den ZusatE 
von Zuscblagen eingeriehtete u. fiir den fl. Scblackenabstich zweckmaBig nach vo;n 
geneigte Sammelkammer fiir die sich bildende fl. Scblacke angeordnet ist. — Im 
Gegeneatz zu den Hochofenschlacken konnen die ErEeugnisse ohne Kornung ver- 
wendet werden. (D. R. P. 385453 KI. 80b vom 16/3.1922, ausg. 23/11. 1923.) KtJ.

Farbenfabrlken vorm. Friedr. B a y er & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh. 
Erfinder: W olf Johannes M uller, Leyerkusen, und Heinrich Clingestein, 
Koln a. Rh.), Gtwinnung von sćhwefliger Saure und hydrauliechen B indem ittdn aut 
Gips, dad. gek., daB man ein Gemisch yon Gips mit kieseleaurer A),Os u. SiOs 
mit einer solchen Menge Kobie, die unter dem zehnten Teil des Gewichts des yer- 
wendeten CaS04 liegt, im Drehrohrofen bis zur Sinterung ozydiercnd brennt. — 
Das Verf. liefert gute Ausbeuten an SO , u. einen brauchbaren Zement, wahrend 
bei dem bekannten Verf., bei dem mit groBeren Mengen Kohle gearbeitet wird, 
schwefelhaltiger unbrauchbarer Zement u. ungeniigende Ausbeuten an SO, erhalten 
werden. (D. R. P . 388849 KI. SOb vom 22/7. 1919, ausg. 21/1. 1924.) KUh l in g .

Soolete le  Plasto-Marbre, iibert. an : E . Douzal, P aris , EiinsUicher Mórtel. 
Isomorphe Salze von hohem Gehalt an Krystallwasśer, wie Kalialaun, Chrom- oder 
Mangankaliumsulfat, werden gemischt oder es wird zu der Lsg. eines dieser Salze 
gepulyertes wasserhaltiges CaS04 gegeben u. die M kchung auf 92—94° e rh i tz t ,  das 
Erhitzen aber so beschr&nkt, daB das Krystallwasser nicht entweicht. K leine  
Mengen Fe,Os , Mn,Oa o. dgl. konnen zugesetzt werden. (E .P . 207497 vom 5/7. 
1923, Auszug yeroff. 23/1. 1924. Prior. 22/11. 1922.) KttHLlNG.

C a rl Brandt, Nienburg a. d. W eser, Herstdlung farbiger hydraulućhtr MSrtd 
bezw. Putzen aus Gips u. kornigem Sand nach Patent 364804, 1. dad. gek., daB 
dem Gipssandgemenge yor dem Brennen farbige Erden oder Gesteine in PuWer- 
form beigemengt werden. — 2. dad. gek., daB eisenreiche Stoffe zugesetzt werden.
— 3. gek. durch Zusatz yon so yiel Kohle, daB auBer der zur Red. erforderlichen 
Menge auch noch ein zur Schwarzfarbung genugender Betrag nach dem B reD nen  
yerbleibt. — Die Erzeugnisse sind wetterbestandig. (D. R P. 388704 KI SOb 
vom 14/2. 1923, ausg. 18/1. 1924. Zus. zu D. R. P. 364804; C. 1923. II. 241.) KO.
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Oottfried Borle, B em , Hersttllung von Bauteilen unter Beigabe von Zusatz- 
stoffen, die vorher mit W asserglas getrankt u. yerkieselt wurden, 1. dad. gek., daB 
aus den Zusatzstoffen, insbcsondere pflanzlichen u. tier. Faserstoffen, die bei der 
Verkieselung gebildeten Alkaliyerbb ausgewaschen werden, beyor die yerkieeelten 
Stoffe mit einem Bindemittel yermischt werden. — 2. dad. gek., daB zur Erzeugung 
poroaer Baukorper hohle K orper, wie Binsen, Schilf, Holuuder o. dgl. mit Wasser- 
glas getrankt, yerkieselt, ausgewaschen, aisdann zerkleinert u. mit einem Binde
mittel zu einem porósćn Beton yerurbeitet werden. — Infoige des Auawaschens der 
Alkaliyerbb. findet keine fiir die Featigkeit sehr naehteilige Ausseheidung sekun- 
diirer Verbb. statt. (D. E. F. 388113 KI. 80b vom 18/3. 1921, ausg. 10/1. 1924.) Kii.

W . C arl S tein , Merseburg, JBertttllung eines B am toffi fu r  Klcinwohnungibau, 
dad. gek., daB grobkorniger reiner Kies, reiner Sand, Zement u. Graukalk in einem 
Miscbungsyerbiiltnis von etwa 1 cbm K ies, 0,05 cbm Sand, 75 kg Zement u. 25 kg 
Graukalk derart yermengt werden, daB zuerst G raukalk u. Sand zwecks Auscjuellens 
des ersteren naB gemischt werden, dann dieae Miscbung mit dem Zement yereinigt 
u. die ganze M. den Kieselsteinen beigemengt wird. — Die M. wird zweckmaBig 
zwischen Scbalungen eingeatampft u. soli Ziegelsteinbauten gleichwertige, aber 
weaentlich billigere Gebaude liefern. (D. B.. P. 385452 KI. 80 b vom 5/5. 1922, 
ausg. 23/11. 1923.) K u h l in g .

Carl Brandt, Nienburg a. d. W eser, Herstellung von Steinen, Platten und 
sonstigen Kórpe>n aus einem Gemenge von Gips und Sand, 1. dad. gek , daB die M. 
nach Formung durch Dampfdruck gebartet wird. — 2 dad. gek., daB dem Gips- 
Sandgemenge CaO zugemiBcht wird. — 3. dad. gek., daB ein aus Gips u. Sand 
durch Brennen gefertigter Mortelbildner benutzt wird, wobei auch mit einem Ober- 
schuB yon Gips gearbeitet werden kann. — 4. dad. gek., duB den Gemischen yerd. 
W asBerglaslsg. zugesetzt wird. — Die Erzeugnisse sind leicht, widerstehen allen 
'WitterungBeiufliissen u. bieten deshalb yiele Verwendungsmoglicbkeiten. (D. B . P . 
385454 KI. 80b vom 14/2. 1923, ausg. 23/11. 1923.) K W h lin g .

Elektro- Osmose Akt. Ges. (Graf Sohwerin Gesellschaft), Berlin (Erfinder: 
Knno Wolf, Cbarlotteuburg), Herstellung einer m it odtr ohne Zusatz von FUll- 
stoffcn ais Wandbekleidung, K itt o. dgl. verwendbaren Masse. (D. R. P. 388357 
KI. 80 b yom 18/3. 1919, ausg. 12/1. 1924. — C. 1922. II. 862.) K A h lin g .

VII. A grikulturchem ie; Dungem ittel; Boden.
W illiam  H. W aggaman und Henry W. Eaaterwood, Eine andere Seiłe der 

Phoiphatfrage. In  der Diingemittelindustiie ha t man sich scbon lange mit der 
Fr8ge beschaftigt, daa erforderliche saure Ca-Pbosphat auf anderem W ege ala durch 
AufschlieBen dea Mineralphoaphats mit HjSOj zu erhalten. Dio dazu vorgescbI»genen 
Yerff. sind in  4 G ruppen einzuteilen: 1. Bebandlung der Phoi*phate mit anderen 
Sauren ais mit Mineralsiiure. 2. Calcinierung der Rohpfoospkate mit Salzen der 
Alkalien mit oder ohne reduzierende Stoffe. 3. Zers. durch Bakterientatigkeit, u. 
4. VerfliłchtjgUDg der Phospboraanre durch Erhitzen der Mineralphoaphate mit 
SiO,-haltigen Stoffen bei redutierenden Bedingungen. Von diesen Verff. erortern 
Vff. die Verff. zu 1. an Hand der Patentscbrifien. Ais Ersatz der H ,S 04 sind yer- 
wendet worden SO„ HC1, HC104, H F, HNO, u. H ,P 0 4, doch bat keine dieaer 
Sauren prakt. Anwendung im groBen gefunden m it Ausnahme der H ,PO <, die aber 
auch nur eine yerhiillte Anwendung der H ,S 04 bedeutet, da sie bis neuerdings in 
groBeren Mergen nur durch Einw. yon H2S04 auf M ineralphosphat erhaltlich war. 
Die seit kurzem ohne Einw. yon H ,8 0 4 darstellbare HaPOł ist noch zu teuer, um 
zum AufschlieBen der Mineralphosphate yerwendet werden zu konnen. (Chem. 
Metallurg. Engineering 29. 1003—5. 1923. W ashington, D. C.) R O hle.
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Andrew C. Mc Candlish, Studien uber das Wachstum und die Erndhrung von 
Milchkalbcrn. IV. Die Futterkosten wachsender Milchfarsen. V. Milch ais die einzige 
Ration fiir  Kalber. Nachdem in den ereten drei AbBchnitten die Trachtigkeits- 
periode, die Geburtsgewichte der Kalber u. das W achstum der Milehfarsen statist. 
fo r sich u. in ihren gegenseitigen Beziehungen behandelt sind, werden im vierten 
die Gesamtfutterkosten fiir Sommer- u. W interkSlber verschiedener fiaaaen u. 
daraus die KoBten fur jedea Pfand Lebendgewichtszunahme errechnet. — Bei 
alleiniger ErnShrung der Kalber m it Milch, der spSter nur Salz zugelegt wurde, 
blieb die korperliche Entw. wesentlich hinter der Norm zuriick; das Hocbsfgewicht 
wurde ca. 120 Tage naeh der Geburt erreicht, dann tra t Abnabme bia zum Tode 
(1 bezw. 2 Monate spater) ein. Die Saktion ergab bei einem Tiere (mit aehr 
groBem Salzhunger) ausgepragte Zeichen, beim anderen nur Anzeichcn von Knochen- 
weiche. Vf. glaubt in erater Linie den Mangel an Eauhfutter fiir mangelhafte 
Entw. des Verdauungsapp. verantwortlich machen zu sollen. (Journ. of dairy 
science 5. 301—20. 348—61. 1922. 6. 54—66. 1923. Ames, Iowa State Coli.; Ber. 
ges. Phys. 2 0 . 420—21. Reff. K b z y w a n e k  u. S c h e d n e e t .)  S p ie g e l.

Societe d’Etudes Chimląues poar l'Industrie, Genf, Diingemiitel. (Sohwz.P. 
1 0 1 4 0 8  vom 15/5. 1922, ausg. 17/9. 1923. — C. 1923. IV. 647.) KtJHLiNG. 

Rhenania Verein Chemischer Fabrikea A. G. Zweigniederlassung Mann
heim und Friedrich Rusberg, Mannheim, Hertłellung von Diingemitteln. (D. R. P. 
3 8 8 1 3 0  KI. 16 vom 25/1. 1921, auag. 10/1. 1924. — C. 1923. II. 955.) K O h lin g .

Deutsche Gold- & Silber-Scheido-Anstalt vorm. Roesałer, Frankfurt a. M., 
und W alter Glns, Porto Alegre, Braailien, Verfahren zum  AbtSten von tierischen 
Schadlingen, wie Ameisen, Maulwurfen, Feldmausen u. dergl., mittela giftiger Gase,
1. dad. gek., daB man die giftigen Gase, z. B. H C N  oder dereń Deriyy., H t A s  o. dgl. 
gemeinaam m it sichtbar machenden Stoffen verwendet. — 2. dad. gek., daB man in 
den giftigen Gasen die sichtbar machenden Stoffe z. B. in  der W eise erzeugt, daB 
man die giftigen Gase mit HCł-Dampfen vermischt u. das Getnisch durch NH,
o. dgl. hindurchtreibt. — 3. dad. gek., daB man den giftigen GaBen solche sichtbar 
machenden Stoffe zusstzt, die wie Clj, Br u. dgl. ala Reizstoffe wirken u. zweck- 
miBig eine hohere D. ala Lufc be3itzen. — Durch .den Zuaats der sichtbar machen
den Stoffe wird das vorzeitige Entweichen der giftigen Gase aua den Erdreich- 
kaniilen, in die sie unter geniigend bohem Druck eingefiihrt werden miissen, ver- 
mieden. Es iat nur erforderlich, die Auamundungen der Kanale rechtzeitig zu 
yeratopfen. Ferner werden, insbeaondere bei gleichzeitigem Zusats yon Reizatoffen, 
Sehadigungen der die Vertilgung der Schailinge yornehmenden Peraonen yerhiitet. 
Die Beachwerung der giftigen Gase mit gasformigen Stoffen hoherer D. ala Luft 
hat den Vorteil, daB die Giftgase langer unter der Erde wirkaam bleiben. (D. R. P- 
3 7 7 4 2 8  KI. 451 vom 31/5. 1921, aujg. 18/6. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Planson’s Forschungsinstitut G. m. b. H., Hamburg, Hersłellung eines ins- 
btsondtre ais Saatbeize vtrwendbaren Pflansenschutsmittels, dad. gek., daB Naphthalin 
in Ggw. eines Di3peraionsbeachleunigers in W . yermittelat Kolloidmiihlen, System 
PLAU80N, oder ahnlieh wirkenden, schnellaufenden Dispergiermaachineo, gegebenen- 
falla unter Zusatz von Phenol oder Kresol oder Naphthol oder DicbloraubstitutionB- 
prodd. dieser Stoffe oder dereń Mischungen mit Sulfoaauren dea Naphthalina oder 
der Naphthene oder mit Cu-Salzen yerschiedener Art oder S in den kolloiden 
Zuatand ubergefuhrt wird. — Eine wss. Jcolloidc Naphthalindispersion wirkt sehr 
yiel starker auf Pflanzenschadlinge ala das gewobnliche C10H 6. Selbst bereits mit 
Sehadlingskeimen geimpftes Saatgut kann mit ih r yon diesen befreit u. wieder ver- 
wendbar gemacht werden. Zwecks besserer H aitwrkg. des Schutzmittels auf den 
Pflanzen kann man ihm Stoffe, wie Zucker, Harze oder Seifen, zusetzen. Al-
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Dispersionsbeschleuniger dienen organ. Losungsmm., wie Bzl., Toluol oder Aceton. 
Die kolloide Emulsion kann ferner ala Pflanzenschutzmittel im allgemeinen, sowie 
zur Vertilgung u. Fernhaltung der Motten aua Kleiderstoffen, Teppichen u. zur 
Vernichtung von Fliegenbrut u. Shnlichen Scbadliiigen yerwendet werden. Hierbei 
wirkt sie besonders gut, da sie infolge der kolloiden Beschaffenheit in die feinsten 
Fugen u, Risso hineingeapritzt werden u. in die engaten Poren eindringen kann. 
(D. E . P. 377861 KI. 451 vom 24/12. 1921, ausg. 28/6. 1923) S c h o t t l a n d e b .

D eutsche Gold- u ń d  S llb e rsc h e id e a n s ta lt vo rm . R ó asle r, F rankfurt a. M., 
Yerfaliren sur Vertilgung von Pflansenschadlingen dureli HCN, 1. dad. gek., daB 
man die HCN in Mischung mit apezif. Bchwereien die HCN nicht zera. Gaeen oder 
Dampfen, zweekmaBig solchen, welche befahigt sind gleicbzeitig ala Treibmittel zu 
wirken, oder in Mischung mit mehreren Gasen, yon welchen mindestens eines 
spezif. sehwerer ais HCN u. mindestens eines befahigt ist, ais Treibmittel zu wirken, 
in Anwendung bringt. — 2, dad. gek., daB eine Mischung yon HCN mit fl. CO„ 
welche gegebenenfalls noch andere geeignete Zusatzmittel, z. B. C0C1„ enthalt, 
yerwendet wird. — Die umstiindliche Herat. von HCN an Ort u. Stelle kommt so 
in Wegfall, u. die HCN iibt ihre W rkg. auch auf die dicht am Boden befindlichen 
Pflanzenteile u. sogar die Pflanzenwurzeln aus. Es konnen ferner ohne Verwendung 
von Zelten zum Festhalten der HCN am Behandlungsort groBere Gelandestellen, 
z. B. ganze W einberge, auf einmal yon Pfłanzenschadlingen befreit werden. Um 
zu yerhindern, daB die giftige HCN auf Nachbargrundstucke oder auf offentliche 
Wegc ubertritt, w ird das zu behandelnde Gelande durch Glimmfeuer begrenzt. 
Sobald die Giftwolke an das Feuer gelangt, w ird sie durch den natiirlichen Auf- 
trieb der w. L uft in die Hohe getrieben u. gleiehzeitig derart yerd., daB die giftige 
Wrkg. sich n icht mehr schadlich zu iiuBern yermag. — Z. B. werden in  einem mit 
Tauehrohr yersehenen DruckgefaB 90 Teile fl. HCN u. 10 Teile 11. CO, zusammen- 
gebracht. Beide Bestandteile lassen sich zu einer gleichmśiBigen haltbaren Mischung 
yereinigen. Beim Offnen des Ventils des Tauchrobres stromt aus dem DruckgefilB 
ein inniges Gemiseh yon fl. HCN u. CO, aus, welches sofoit yergast, den in  der 
Luft befindlichen W asserdam pf kondensiert u. zu Boden sinkt, so daB es eines Fest- 
haltens durch Zelte nicht bedarf. Man kann auch ein aua C0C1„ COs u. wasser- 
freier HCN bestehendes, eine homogene haltbare Fl. bildendes Gemiseh yerwenden. 
(Oe.P. 892 9 3  yom 16/8. 1916, ausg. 25/8. 1922. D. Prior. 10/8. 1915.) Sc h o ttl .

Je sse  P. H u b b e ll, New York, Cyamoasserstoff. Um Pflanzen der E in w. von 
H CN  auszusetzen, wird letztere in einer mit W asserdampf gesatt. Atm. aus festem 
CafCN), mittels W asserdampf entwickelt. (Can. P . 231771 vom 6/2. 1922, ausg. 
12/6. 1923.) K ausch .

VLUl. Metallurgie; Metallographie; Metallyerarbeitung.
T rep tow , Das Sćhwimmvtrfahren von Grondal-Franz d tr E ko f angewendet auf 

die Mittelprodd. der Mitterberger K upferkiesaufbereitung. Durch Verarbeitung der 
bei der Setz- u. H erdarbsit fallenden Mittelerze mittels des Schwimmyerf. der Ekof 
wird der Stammbaum wesentlich yereinfacht u. das Ausbringen gegenuber der 
nassen Auf bereitung dieser Mittelerze erheblich erhoht. Die Verhuttung der durch 
die Schwimmaufbereitung erzeugten Schaumkonzentrate macht keine Schwierig- 
keiten. Die A ufbereitung w ird dadurch erleichtert, daB prakt. nur ein Erz, der 
Kupferkies, zu beriicksichtigen ist. (Metali u. Erz 21. 1—6. Freiberg i. Sa.) WlLKE.

H en ry  M ace P ay n e , Die Flotationsanlage vonMagistralameca. Die in Jalisco, 
Mesiko, gelegenen Anlagen werden beschrieben, u. ea wird besonders auf die Ver- 
wenduDg yerschiedener Flotationsole hingewiesen, auf Grund dereń Anwendung 
eine Belektiye Flotation yon Cu u. Fe ermoglicht wird. (Engin. Mining Journ.- 
Press 116. 1105—8. 1923. New York.) F r a n c k e n s t e in .
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H a r tw e ll  Conder, Das Frzrosten in  Wasserstoff. Die Gewinnung yon S aus 
pyrithaltigem Erz iat unter n. Umstiinden duieh Erhitzen u. Kondensierung dea 
teilweisen gebildeten S nicht gewinnbringend. Uotersa. ergaben nun die Moglich- 
keit, Cu- u. Fe-Sulfide so zu -yerarbeiten, daB Fe u. S wie auch Cu vorteilbaft 
gewonnen werden kounen. W ird iiber P yrit von Taamanien bei schwacher Rotglut 
H j geleitet, so bildet sich H4S u. FeS blełbt suriick. Den S gewinnt man aua dem 
fl,S  durch Uberppringen elektr. Funken oder durch Einleiten in eine FeClj-Lag. 
Das FeS Prod. der Hj-Rostung wird in HC1 gel. unter B. yon HsS u. FeCI,. Wird 
die Lsg. elektrolysiert, so schlagt sieh Fe nieder u. FeCls wird gebildet. In  diese 
FeCls-Lag. kann wie oben HsS eingeleitet werden unter neuer B. von S, FeCI, u, 
HCl, das neues FeS aufzuloaen yermag. (Engin. Mining Journ.-Presa 116. 913. 
1923. Strahan [Tasmania].) WlLKE.

H einz R eck er, Is t das elektrische Yerschmelzen sulfidhalłiger Zinnerze ohne 
vorgangige Rostung praktisch durćhfiihrbar? Ein S-haltiges Sn-Erz (53,87% Sn, 
14,8%  Fe, 0,48 %  Pb, 0,38%  Sb, 1,62%  A1.0,. 0,25%  CaO, 0,28%  MeO, 9,8%  
SiOj u. 4 43%  S) wurde ohne vorgangit;e Róatung im elektr. Ofen unti-r Zuachlag 
yon Kobie ala Reduktionsmittel auf Rohmetall yerschmolzen. Das dabei in den 
Stein iibergehende Sn (67,10% Sn, 12,67% Fe u. 20,05% S) laiBt sich einfaeh 
dadureh gewinnen — darnit iat die prakt. Anwendung des Verf. erst morlich — 
daB der Stein mit N a,S04 u. Kohle verachmolzen u. b o  das Sn  in Na Sulfoatannat 
iibergefuhrt wird, dieses von dem unl. FeS dureh Laugen mit W. getreDnt u. die 
Leg. bei Zugabe yon NsjS elektrolysiert wird (99,992% Sa). Zugleich wird bei 
diesem Verf. durch Einblaaen yon Luft, Eiodampfen und fraktionierte Krystallitation 
der elektrolysierten Lauge Na^S^ Os u. N nt SOt gewonnen. Das in den Erzen ent- 
halten geweaene Fe wiid zum groBen Teil ais FeS mit einem weiteren Teil des 
Erz S zuiiickgewonnen. (Metali u. Erz 20. 445—47. 1923. Aachen, Techn. Hoch- 
schule.) WlLKE.

F r. H um bo ld t, Feuerungen und Brennstoffe fiir KupferraffinierSfen. Unter 
Bezugnahmo auf den Vortrag von R ic h a r z  (Metali u. Erz 20. 25; C. 1923. IV. 
201), nachdem noch nicht genugend Betriebserfahrungen fiir die Benutzung dea 
Gases aus Rohbraunkohle resp. Briketts (mit anhangender TeergewinnuDgsanlage) 
ais Brennstoff yorliegen, gibt Vf. kurz seine Erfahrungen bekannt. (Metali u. Er*
20. 447 -5 0 . 1923. Bautzen.) W il k e .

R ioharz, Feuerungen und Brennstoffe fiir  Kupferraffinierófen. Entgegnung
auf die von H um boldt (vorst. Ref.) veroffentlichten Zahlen, die keinen Vergleich 
der Betriebskosten von mit Kohle gefeuerten Raffinierofen gegeniiber solchen mit 
Rohbraunkohlen oder einem Gemisch solcher mit Briketts aligemein ermoglichen. 
(Metali u. Erz 20 . 450—52. 1923. Magdeburg.) WlLKE.

Chas. F . W ade, Brennstoffersparnis le i Gliihofen. IV. (III. vgl. Metal Ind. 
[London] 22. 332; C. 1923. IV. 1024.) Von auBerordentlicher Bedeutung ist die 
Auswahl der Brennstoffe au f Grund der chem . Analyse, die Benutzung yon Appa- 
ra ten , die stSndig die Ofengaszus. reg is tr ie ren , die Verminderung des Strahlungs- 
yerluates u. die Heranbildung, guter Ofenarbeiter durch  Instruktionaunterrieht. 
(Metal Ind [London] 22 388—89. 1923.) W il k e .

W . E. G ronm e-G rjim ailo , Kritische Untersuchung der industriellen Ó/en nach 
der au f den Gesetzen d tr Hydraulik basierenden Theorie des Yerfassers. Vf. kriti- 
siert in obigem Zusammenhang den Kupolofen SCHUBilANN, 2 D am p fk e sa e lk o n B tiu k -  
tionen u. die Siemensofen mit Flammenteilung. (Rey. de Mśtallurgie 20. 687—93. 
1923.) B e h b le .

C arl P . L aya l, Gedanken iiber eine neue Theorie des sauren Konverters. Vf- 
yerBucht an dem Verlauf des Frisehprozeases *u erklaren, daB Mn, Si u. C nicht
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unmittelbar durch den Luftsauerstoff, sod dem  indirekt durch das Eisenosyd yer- 
brannt werden, (GieBereiztg. 20. 451—52. 1923. Magdeburg.) FranckenSTEIN.

0 . Bauer, Dae Perlitgufleisen, seine Herstellung, Festigkeitseigcmchajtcn und  
Anwendungsmuglichkeiten. Vor allem ist bemerkenswert, daB trotz giinstigerer 
Festigkeitseigenscbaftt-n des PerlLteisena die Untersehiede zwischen den Yerhaltnis- 
zahlen der Kugeldruckbarte beim Vergleich mit Zylinder- u. GuBeisen nur un- 
erhebliche sind. Das Perliteisen uberragt bei dem W echBelschlagyersttche die 
beiden andern Arten um ein ganz Bedeutendes. Es ist also gut bearbeitbar, sowie 
zaher u. empfiadlieher gegen stoBweise Beansprucbung ais die untersucbten GuB- 
eisensorten. (Miit. Materialpriifgs.-Amt Berlin-Dahlem 4 0 . 318—29.1922. GieBerei- 
xtg. .2 0 . 317—24. 1923. Berlin-Dahlem.) W jlk e .

E. P iw o w arsk y , Uber Tttan im Graugufi. Vf. benutzt fiir seine Verss. ais 
Ausgarigpmaterial ein sehwed. Roheisen yon bekannter Zus., dem er Ferrosilicium 
u. ein aluminotherm. gewonnenes Ferrolitan hinzulegiert. Es wurde folgendes fest- 
gestellt: Das T i ist in Form eeiner niehtmetallischen Verbb. im GuBeisen euthalten, 
u. zwar konnten das Nilrid, Cyanonitrid u. Carbid mkr. naebgewiesen werden. Ti 
wiikt einerseits starker auf die Graphitb. wie Si, u. andererseits tr itt  eine Ver- 
feineruDg des Graphits ein, die die mechan. Eigenscbaften merkbar yeibessert- Die 
BiegungBfestigkeit kann bis zu 50% gesteigert werden. Mit zunehmendem Ti-Gehalt 
nimmt die Saureloslichkeit des GuBcisens ab. (Stahl u. Eisen 43. 1491—94. 1923. 
Aachen.) F k a n c k e n s t e in .

C. E. W illiam s, C. E. Sims und C. A. N ew hall, Der leicht schadUche E in  fiu fi 
von Z tnn  a u f Gufleiscn. Versa. ergaben, daB bei Verarbeitang yon Zinnblech- 
abfallen betriichtliche Mengen yon Sn in das GuBeisen hineingelangen konnen. Bei 
der Feststellung der Schadlichkeitsgrenze wurde gefunden, daB weniger ais 1 °/0 Sn 
keinen EinfluB auf den Graphit ausiibt, daB aber bei ca. 1%  die Festigkeit des 
Eisens um 15°/o reduziert wird. Bei 2°/0 u. daruber erscheint das geschmolzene 
EiBen unrein, fiillt die Form nicht gut u. ist der GuB rauh u. poroś. (Foundry 
52. 5 )  F r a n c k e n s t e i n .

Lóon Gulllet, Die Hdrtung der Sćhnelldrehttahle und ihre W identandi- 
fahiglitit. Yf. hat bereits friiher feBtgestellt, daB bei der H artung yon Scbnell- 
drehstahl die Hśirtetemp. erniedrigt werden kann, wenn die Erhitzungszeit ent- 
spreehend yerlangert wird, er priift diese Frage yon neuem unter Anwendung yon 
elektr. W iderstandsmessungen u. Hartebeatimmungen. Ein der chem. Zus. nach 
n. Schnelldrehstahl zeigte bei Hartetemp. yon 800 bis 1300° u. bei Erhitzungs- 
dauer yon 2 Min. einen mit der Temp. yon 50 auf 75 Mikro-Olim ccm steigenden 
Wideratand. Die Brinellharte Btieg dagegen bis 1100°, um uber 1200° wieder zu 
fallen. Dieser K ur?enverlauf blieb gruodsatslieh aueh etwa der gleiche nach einem 
Anlassen anf 580°, nur yerschob sich das Hartemasimum auf etwa 1250°; bei den 
von iiber 1200° abgeschreckten Stahlen stieg die H artę uber die des geharteten 
ZuBtandes. Mit steigender Erhitzungsdauer stieg der elektr. W iderstand derart, 
daB ein Abschrecken yon 1100° nach 20 Min. einem solchen yon 1200° nach 2 Miu. 
sich ais gleich in der W rkg. erwies. Die H artę wucbs mit der Erhitzungsdauer, 
wenn diese bei 900° lag ; bei einer Abechreckung yon 1000° u. Erhitzungsdauer bis 
zu 20 Min. blieb die H artę gleicb, bei 1200° nahin die H artę mit der ErhitzuDgs- 
dauer ab. (Rev. de Mćiallurgie 2 0 . 6 5 6 -6 4 . 1923.) E. H. S c h o l i .

A. A. Dee, Der Einflufi des Abschrcckens iiber der Carbidumwandlungstemperatur 
auf den M agnttismus des Stahls. Vf. u n tersuch t die m agnet. E igenschaften  eines 
Stahles m it 1 ,l° /0 C yor u. nach dem Abschrecken yon 300° in  E isw asser u . findet

beiden Fallen keinerlei Unterschied. W eiter wird die Permeabilitat dieser 
Probe bei Tempp. yon 0—300° nach lacgfamer Kuhlucg u. in dem jeweiligen ab- 
geBcbreckten Zustand bestimmt. Es zeigte sich wiederum keinerlei EinfluB der
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Abkiihlung. Yon 210° aufwarta nehmen die magnet. Eigenachaften dea Stahles 
langeamer ab, ais b is zu diesem Punkt, waa offenbar mit der CarbidumwandluDg 
zuaammenhangi. Man kann daber die m agnet Eigenschaften des Zementita ala 
MaB fiir seine Umwandlung betrachten. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 104. 
316—21. 1923. Birmingham.) B ec k e b .

F rltz  Schm itz, Vergleichende Untersuchungen von baeischem und saurem Stahl 
mit H tlfe der Gro/Szahlforschung. Zwecks Festatellung unterschiedlicher Eigen- 
Bchaften der baa. u. sauren Stahle wurden je  200 Stahlproben yerwendet. Die 
Proben waren wahrend des Giefiens entnommen, zu kleinen Blocken vergossen u. 
unter einem Dampfhammei- zu Probestaben verschmiedet. Die Proben fiir die Zug- 
yersa. wurden darauf noch 2 Stdn. bei 720—750° ausgegliiht. D ie Unteras. der 
Featigkeitswerte erstreckten Bich auf die Beat. der Streckgrenze, ZerreiBfestigkeit, 
Dehnung u. Einschniłrung. Es wurde gefunden, daB die Durehschnittswerte der 
Streckgrenze, FeBtigkeit u. Dehnung der sauren Proben sich yon denen der bas. 
Proben kaum merklich unterschieden, daB dagegen die Einschnurung der sauren 
Proben i. M. um 4°/0 niedriger ais die der bas. liegt. Ferner ist die KorngroBe 
der Bauren Proben grofler, ihre Zahigkeit hochstwahrscheinlich bei niederer Temp. 
etwas geringer ais bei den baa. Proben. (Stahl u. Eisen 43. 1536—39. 1923. 
Dusseldorf.) F p .a n c k e n s te in .

J . M. G uinn, Gufistahlwcrkseuge zum  Frasen. Es werden die Heratellungs- 
yerff, u. Eigenschaften von Werkzeugttahlen besprochen. (Foundry 5 2 .1 3 —17.) F e .

J . M. fta inn , Sćhnelldrehstahl fiir gegosstne Werkzeuge. Vf. bespricht ein neuea 
patentiertes Verf. sur Herstellung yon Sćhnelldrehstahl u. gibt die Herstellungs- 
weise an. (Iron Age 112. 1711—12. 1923. Chicago.) F b a n c k e n st e in .

J .  H. F re n c h  und Je ro m e  S trauss, Die Rerbschlagprobe von einigen hoch- 
wertigen Werkeeugstahlen. Vff. geben die Beaultate an, die mit Werkeeugstahlen 
yerschiedener Zus. erzielt wurden. (Journ. Franklin Inst. 195. 851—52.1923.) Fb.

B. M. 0 ’H ara , Die metallurgische Aufbereitung ton Betortenzinkriickstanden. 
Bei der Gewinnung yon Zn durch Dest. der Erze in Retorten enthalten die Riick- 
stande 5—15°/0 Zn. AuBer dem Zn sind noch Pb, Ag u. Koks in denselben ent
halten. Vf. fiihrt einige Verff. an, diese Stoffe zuriickzugewinnen. (Journ. Franklin 
InB t. 196. 119—20. 1923.) F b a n c k e n s te in .

01 iver C. R a ls to n , Hydrometallurgic des JBleies. Mittels Salzlag. wird Blti 
aus Erzen u. anderen Prodd. auagelaugt, da PbCI2 u. P bS 04 in gesatt. NaCl-Lsg.
1. sind. (In verd. NaCl-Lsg. ist die Loslichkeit geringer ais in reinem W.) Mit 
hoherer Temp. geht aueh mehr Pb in  Lsg., so bei 100° etwa 100 g pro 1. Das 
Salzwasseryerf. kann bei jedem Prod., das PbC)„ P bS 04 AgCi oder A gS04 enthalt, 
angewandt werden. Angesauertes Salzwaaaer yermag aueh Bleiglanz u. die Sulfid- 
mineralien des Ag, besonders wenn die Lsg. noch die hoheren Chloride dea Fe oder 
Cu enthalt, zu losen. Die eventuelle Aufarbeitung der Erze in  eine durch SalzwaaBer
1. Form sowie die yerachiedenen prakt. Methoden der Pb-Fallung aus der Salzlag. 
werden be8cbrieben. (Mining and Metallurgy 4 .625—26.1923. Berkeley [Calif ]-) Wl-

F . H . M ason, Die industrielle Verwertbarkeit des Kobalt8. Ea wurde biaher 
in groBeren Mengen, z. B. ais Begleiter des Ag in  Nord-Ontario, gefunden, ais es 
yerbraucht werden konnte. Es sind deahalb Verss. angestellt worden, seine An- 
wendbarkeit zu steigern, woruber Vf. beriehtet. Vf. bespricht die E ig e n s c h a f te n  
des Kobalts u. dannV erss., es zum Elektroplattieren zu yerwenden, die von Erfolg 
begleitet waren; das Elektroplattieren yon Co geht schneller, wohlfeiler u. besser 
vor sich ais das von Ni. W eitere Yerwendangsarten sind daa Legieren mit Fe u. 
Stahl u. a. 8 —10°/0 Co zu W olframstahl erhohen deasen H artę u. Schnittfahigkeit 
weBentlich; eine Legierung aus 75°/0 Co u. 25% Cr ist sehr widerstandsfahig gegen 
die Einw. der Atm., yegetabil. u. yerd. M ineralsauren; mit Zasatz yon 5—10°/o ^
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wird sie yiel fiir medizin. u. zahnarztliche Instrum ente gebrauclit. Eine Legierung 
von 55°/0 Co, 15% Cr, 25%  W  u. 5°/0 Mo scbneidet Stabl noch bei dunkler Eotglut, 
mit bis 40°/o W  bei noch hoherer Temp. Eine Legierung, Coćhrome, aus Co, Cr, 
Fe u. Mn wird an Stelle des Nićhrome zu elektr. Heizkorpern gebraucht; es ent- 
halt etwa 60°/0 Co, 12% Cr, 24% F e u. 2%  Mn u. soli einen hoheren F. ais alle 
Nichromlegierungen haben n. weniger o iydierbar bei hoheren Tempp. sein. Ein 
Zusatz von 8—12% Co zu Al yerbeBBert dessen Eignung, zur H erst. von Koch- 
ge8chirr zu dienen, eiheblieh, indem er die A ngreifbarkeit des reinen Al durch 
Alkalien u. Pflanzensauren yermindert. Durch 12%  Co wird die Zugfestigkeit des 
Al um 85% , die H artę um "100% gesteigert. N ur wo eB besonders auf geringes 
Gewicht u. hohe elektr. Leitfahigkeit ankommt, ist diese Legierung nicht brauch- 
bar. Zusatz von l°/0 W  zu dieser Legierung verm ehrt ihre Zugfestigkeit noch be- 
trachtlieh weiter. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 1135—37. 1923. Vietoria 
[B. C.].) RttHLE.

J .  N e li  Greenwood, Der M n  fiu fi der kalten Bearbeitung a u f handelsiibliches 
Cadmium. Es werden die Vergleich8verss. beschrieben, die mit gegossenem, k. u. 
w. bearbeitetem Cd vorgenommen wurden. A uf Grund der Brinellharte u. yon 
Diinnschliffen wurden die Unterschiede festgestellt, die in einer Zusammenstellung 
angegeben werden. (Trans. Faraday Soc. 17. 681—88. 1923.) F b a n c k e n s te in .

Robert J. Anderson, JSrfordernisse feuerfester Stoffe fiir den Gebraućh in  der 
Aluminiumindusłrie. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 6. 1090—93. 1923. — C. 1924. 
I. 958.) M ap.ckw ald .

K. Oebbeke u n d ' M. v. Schwarz, Gefiigebilder gediegener Metalle. Unters. 
opaker Erze im auffallenden Licht. E in Au-Nugget aus Alaska, gediegenea A u  im 
Quarz aus Kalitornien, Au im Sehrifterz auB Siebenbflrgen, Golderze yom RathauB- 
berg in Salzburg u. Elektrolytgold (stangelige Au-Krystalle senkrecht auf dem 
Kathodenbleeh) wurden untersucht. Beim A g  erwies sich NH3 u. H ,0 , ais gutes 
Atzmittel. Eb wurde ein A g-K rystall yon Kongsberg u. gediegenea Ag yom 
Schlangenberg im Altai gepriift. (Metali u. E rz 2 0 . 441—45. 1923.) WlLKE.

Robert Goering, Eegsamkeit der Góldgewinnung in  Bóhmen. Mit modernen teebn. 
u. chem. Einrichtungen bildet Bohmen mit seinen alten Fundatatten heute schon 
ein lohnendes Arbeitsfeld. (Engin. Mining Journ. Press 116. 844. 1923. Cbarlotten- 
burg.) W ilk e .

A. H. Mnndey und C. C. Blssett, Nickel in  Babbittmetall. (Metal Ind. [New York]
21. 433 -34 . 1923. — C. 1924. I. 240.) W ilk e .

John Arnott, Der Korrosionswiderttand von Monelmetall. (Metal Ind. [London]
22. 392; T /ans. Faraday Soc. 19. 1 9 6 -9 8 . 1923. -  C. 1923. IV. 1029.) W il k e .

— , Thermit, ein neues Lagermetall. (Elektrotechn. Ztschr. 45. 63 — 64. —
0.1923. IV. 104.) W il k e .

H. L. Arnold und G. W .  Elmen, Permalloy, eine Legierung von bemerkens- 
mrten magnetischen Eigenschaften. Permalloy ist eine Legierung aus Ni u. Fe. 
Besonders eine solche aus 80% Ni u. 20% F e zeigt bisher unbekannte Eigen
schaften. Vff. untersucht das Verh. der yerschiedenen Legierungen aueh bei hohen 
Temp. (Journ. F ranklin  Inst. 195. 621—32. 1923.) F b a n c k e n s te in .

Albert Portevin, Die die Warmebearbeitung von Metallen und metallischen 
Legierungen begleitenden JErscheinungen und ihre Klassifizierung. Vf. teilt alle bei 
Erwarmung u. AbkuhluDg stattfindenden Anderungen in drei Gruppen ein: p h y s ik o -  
chem., S t r u k t u r -  u. a l lg e m e in e  Anderungen. 1. Der physikocbem. Zuatand 
emes Korpers ist bei gegebenen auBeren Bedingungen ein ganz bestimmter, wenn 
d»3 Gleichgewieht erreicht ist; wenn n icht, a o .s treb t der Korper dem G-leich- 
gewichtszustande zu, so gut wie unabbangig yom Anfangsiustande u. von den Zu- 
standen, die er dabei passieren muB. So ist ein Gemisch yon ec-Eisen u. Fe,C  die
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einrige bei Zimmertemp. stabile Form  des Stabls. 2. Ein strukturelles Gleich- 
gewicht, d. h. eine Koeiisteuz yerschieden gebauter u. chem. gleicher Stoffe iat 
prakt. unmoglieb, eine Strukturanderung ist deshalb im Gegensatz zu phyBikocbem. 
Modifikationen nie reversibel. Um einen (strukturellenj Zustand wieder herzustellen, 
miispen die Operationen wiederholt werden, die ihn zuerst yerwirklichten. Ein 
Beispiel Btrukturell yerschiedener Modifikationen bieten P erlit u. Tioostit. Eine 
von Perlit zu Troostit fuhrende Bearbeitung heiBt s t r u k t u r e l l e  H a r tu n g .  Das 
Ergebnis der H artung hangt von der erreichten Temp. 6 u. von der Abkiihlungs- 
geschwindigkeit v ab. T ragt man 0 auf Ordinate u. v auf Abszisse, so erhalt man 
hyperbelahnliclie Kuryen, die das Gebiet des angelasaenen Eisena yon dem des ge- 
harteten bezw. „iibergeharteten“ (in Austenit ubergefiihrten) Stahls trennen (ygl. 
POETEYIN u. Ch e v e n a b d , Re 7. de Mćtallurgiąue 18. 717; C 1922. II. 694). 3. AU- 
gemeine Anderungen werden dureh ungleichmaBige Erhitzung heryorgerufen, es sind 
also bleibende Spannungen in festen Korpern. Sie sind unumkebrbar, yerschwinden 
bei Erwarmung auf 600—650°, sind durch den Umstand ausgezeichnet, daB sie fur 
das betraehtete Rorperstiick eharakterist. sind im Gegensatz zu den phys'kochem. 
u. Strukturanderungen, welche yon Substanzen erlitten werden. — Nur bei Beriick- 
sichtigung aller drei Klassen ist es moglich, die Vorgange bei W armebearbeitung 
nach W illkiir zu lenken u. yorberzusagen. (Rev. gćn. de3 Sciences pures et appl. 
84. 698—707. 1923. Paris, Ćcole centrale.) B ik er m a n .

C. F . J e n k in , Ertniidung in  Metallen. (Proc. Royal Soc. London [Serie A.] 
103 . 121-38 . 1923. — C. 1923. II. 800.) Re in ic k e .

C harles F. H o p k in s , Messing- und Eisengieflereicn. P rakt. F ragen aus der 
M etallgitBerei; Schrotverwertung, Ofenarten, TiegelherBt. Behandlg.; Unterschiede 
zwischen Eisen-GuB u. GuB der Nichteisenmetalle. (Metal Ind. [New York] 21. 
3 5 1 -5 5 . 1923.) E. H. Schulz.

W a lte r  F . B u ck ley , Fehlerhafte jBronze-Oilise. Yf. g ibt yom Standpunkt des 
prakt. GieBers aus in allgemeiner Form Hinweise auf Ausfuhrung der GuB-FormeD, 
richtige GieBtemp. usw. zur Vermeidung yon AusschuB. (Metal Ind. [New York]
21. 359. 1923.) E . H. Schulz.

A. H. Mnndey, Einige Oie/iereiprobleme. Vf. bespricht die Zus. u. Herst. der 
gebrauehlicbsten Legierungen u. die bei der Herst. auftretenden Scbwierigkeiten. 
(Metal Ind. [London] 23 . 534—37. 1923.) F k a n c k e n s te in .

G eorge F . Com stook, Bronze-Stahlschweifiung. Der benutzte Stabl war ublich 
gew alzter weicher Stabl, die Bronze in Form dtinner GuBstabe mit 10% Sn u. der 
Rest Cu. Die mkr. Unters. ergab an der Grenze der aufgeschweiBten Bionze n. 
des Stahles eine scharfe Trcnnungslinie, eine Legierungsschicht war nicht wahr- 
nehmbar, jedoch waren yon der SchweiBschicht ausgehend mit Bronze gefiillte 
Risse im Stahl sicbtbar. Es war mechan. unmoglich, die Scbichten yoneinander zu 
trennen. W urde jedoch Bronze mit 1% P  zwecks VergroBerung der Fluiditat u. 
Harto beim SchweiBen angewandt, bo konnte eine Legierungsschicht (Fe-P Eutek- 
toid?) zwiachen der Bronze u. dem Stabl feBtgeatellt werden. Es eracheint be- 
merkenswert, daB in der aehr korzeń Schmelzppriode des SchweiBprozesses eine 
Rk. zwischen dem P  der Bronze u. dem Fe unter B. einer Legierungsschicht statt- 
findet. Diese Schichten sind ebentalls mechan. n icht yoneinander zu trennen- 
(Iron Age 112. 1381—82. 1923. Niagara Falls, Titanium Alloy Mfg. Co.) W il k i .

Alex. C. T u c k e r, D ai Farben der Metalle. Bericht iiber neue Verff. von 
RONDELLI u. S k s t in i  zur Erzeugung matten u. glanzenden Schwarzes u. anderer 
Farbungen auf Fe u. Cu mittels Reagenzien, die keine Metallsalze enthalten. Vier 
Holther Verff. sind bereita in Gebrauch: 1. Ein Oiydationsyerf. zur Erzeugung 
matten Schwarzes au f Eiaen, Stahl u. GuBeisenstucken; das Verf. umfaBt zugleich 
das Entrosten yon Eisen, Stahl u. GuBeisenstucken u. dereń Yorbereitung zum
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Emaillieren, Bemalen usw. — 2. Ein Oxydationsverf. sum Farben yon Eisen, Stahl, 
GuBeisen u. schmiedbaren Eisenteilen in yerachiedenen Farben von Meaainggelb 
bis Dunkelbraun. — 3. Ein Oxydationsverf. fiir Cu u. Messing wie zu 1 ; die matt- 
schwarze Oberflache laBt sich polieren (ficbimmerndes Schwarz) u. iat sehr wider- 
standsfahig gegen chem. Einww. — 4. Ein Oxydationayerf. zur Erzeugung eines 
echimmcraden (shiry) Schwarzes auf der Oberfliicbe von Eiaen, Stahl u. GuBeisen. 
Die ersten drei Verf. benutzen den elektr. Strom; die Farben werden erzeugt durch
B. von Osydhautchen dea Fe oder Cu yon der Dicke von etwa einer halben W ellen
lange des yioletten Endea des Spektruma. Die elektrolyt. zu farbenden Gegenatande 
werden der anod. Oxydatio'n in einem Bade ttarken kaust. Alkalia unterworfen; 
die Farbung hangt you mehreren Unostiinden ab, wie der Starkę dea Bades u. des 
Stromes, derZ eitdea  Eintauchena u. der Temp, Die Farbung nach dem yierten Yerf. 
zur Erzeugung einer gliinzeuden schwarzen Oberflache auf Fe erfolgt ohne Einw. 
des elektr. Siroass in einem alkal. Bade, das ein Oxyd eines gegen Fe elektro- 
negativen Metallea enthalt (Lsg. yon Na-Plumbit in iiberschuasigem NaOH). (Vgl. 
Journ. Soc. Chem. Ind. 42 . T. 299; C. 1923. IV. 875.) (Metal Ind. [London] 23 . 
127—29. 1923.) RtłHLE.

B. Haas, W ie ist das beim Schweiflcn verzinkter Eisen fasser auftretende Ab- 
schmclzen und Virdampfen der Verzinkung zu, bch\ndern‘l Vf. empfiehlt zur Abhilfe 
Verkupferung der gefabrdeten Flachen; bei elektr. WiderstandsschweiBung aoll die 
Kupferachicht noeh einen Cfberzug yon Borar, Natriumphosphat oder W asserglas 
erhalten. Statt VerkupfemDg kann auch Vereisenung angewandt werden. (Metali
1923. 77—78.) ' E. H. S chdlz.

B. H aas, Uber Verzinnu*ig von Eisenloffeln. BeBprecbung von Miingeln, die 
bei einer Fabrik  zur Anfertigung yerzinnter Eiaenloffel auftraten: es w ird au f die 
Wichtigkeit geeigneten Gliihens hingewiesen, weil m itt ;ls Beize allein wohl so gute 
Entzunderung zu erzielen iat wie mit Gliihung da aber Beize die Loffel erheblichcr 
schadieen i<at>n. (Ztachr. f. d. ges. GieBereipraxis 44. 209. 1923. Sep.) B ehble.

Otto V ogel, Uber Verzinnung von Eiseriloffdn. Zuschrift zu dem Aufaatz 
von H aas (vorat. Ref.) m it Hinweis darauf, daB durch Anwendung von „Vogels 
Sparbeize11 das Anfresaen metali. Eisens beim Bcisen nicht eintritt. (Metali 1923. 
78 bis 79.) E. H. S c h u lz .

Howard C. Arnold, Herttellung von einmalig emaillierten graucn Emaillewaren. 
Die Vorbereitung der zu emaillierenden Stiicke schlieBt sich im allgetneinen der 
bei Vorbereitung fiir weiBe mit doppelter Emaillierung yeisehenen an, doch wird 
stellenweise rein kauat. Reinigung yorgezogen. Vf. empfiehlt Reinigung mit 8°/0 ig. 
N-Lsg. yon kaust. u. gewohnlichcr Soda, Na-Phoaphat u. W aaseiglas oder Ge- 
wiBthen dieser. Die gereinigten Fiachen werden durch Eintauchen in reines Wasaer 
gepruft, daB, falls fettige Stellen yorhanden Bind, diese durch Ablaufen anzeigt. 
Nach dem wiederholten Kochen mit W. werden die Stiickc mit 4 —8°/0ig. b. HjSO,, 
oder HCI 15-45 Min. geatzt, gewaacheD, in  schwacher Sodalag. neutralisiert u. ent- 
weder getrocknet oder „feucht getaucht11. Die BeBtandteile der angewandten Emailles 
sind bis auf den yerwandten Ton dteselben wie bei den weiBen Emailles. Der 
Ton dient sowohl ais Triibungs- wie Suapensionsmittel. Hierzu kann der sonat 
benutzte fette Ton nicht yerwendet werdeD, da er sich zu leicht in  der scbmel- 
zenden Emaille lost. Man brauebt einen gut bildsamen Kaolin. Dieaer muB nicht 
gan* weiB brennen, selbat erheblich eisenhaltige sind yerwendbar. Auch kann ein 
loslicher Ton gemeinschaftlich m it andern Titlbungamitteln wie Zinn- u. Antimon- 
oxyd, Spineli, Tonerde, T itanoiyd, Zirkonoiyd, fein gemahlener Diaspor gebraucht 
werden, doch widerstehen diese der Einw. der zum Marmorieren gebrauchten Salzc 
mehr wie der Ton u. es konnen sich Schwierigkeiten ergeben.

Ais bewahrte Fritten  werden Satze gegeben mit Feldspat 33,5—48°/o, Soda
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3—12,5% , Natrium nitrat 3—4,5% , Borax 24—28°/0, FluBspat 4—6,75% , Quarz
0—15% ) Antimonoxyd 1,5—2 % , Kryolith 3,25—4 % , Knochenasche 3—3,75%. 
Die F ritte wird je  nach dea angewandten Methoden des Marmorierena verBchieden 
versetzt: die nasae Methode, bei der daa Marmoriermittel auf dem Eohblech ver- 
wendet wird, die trockene, hei der die Lsg. der Ecnaille zugefiigt wird. Ais Mar- 
morieifliissigkeit kann H aS04 sowie verecbiedene Salie, meist Co-Salze benutzt 
werden. Die F ritte wird m it 5—7% Ton u 50% W . auf der Kugelmiihle gemahlen, 
sodaB sie ein 80 Masebensieb pasaiert, %  Stde. vor der Beendigung des Mahlens wird 
% %  MgS04 zugegeben. Beim nassen ProzeB muB zur KompenaieruDg dea dabei 
augehenden W. zuweilen etwas trockene Emaille zugosetzt werden, beim trockenen 
ProzeB wird Emaille kurz vor dem Tauchen 1j3— % %  Marmoriersalz in Lsg. 
zugesetzt. F iir das Gelingen der Marmorierung sind maBgebend: die Beinheit des 
Eisens, Verteilung und GroBe der unreinen Bestandteile im Eisen, Konz. des HO 
in der Emaille, Oxydationsstufe der gebildeten Eisensalze. Die PoteiitialdifFerenz 
awisehen yerschied. Teilen der Eisenoberflache bringt die Versehiedenheit der 
Einw. der Marmoriersalze hervor u. damit die beabaichtigte W rkg. Eine Eeihe 
yon Einzelheiten uber die W rkg. der A lkalinitat der Emaille, Oiydationsstufe der 
gebildeten Eisenverbb., Temp. u. Feuebtigkeit der Raume, in denen die Werkstiicke 
trocknen, ist angegeben. Das Brennen gescbieht wie das der weiBen Emaillen 
im besehriebenen Fali bei 1550-1600° F. in 4—6 Stdn. in  Ton- oder Carborund- 
muffeln. (Journ. Amer, Ceram. Soc. 5. 858—64. 1922.) Marck w a lb .

B. T. Sweely und E. S. Prince, Die Beziehung zwischen JBeinheit des Mahlens 
und Dećkkraft wei/Ser Emaillen. Die Feinheit der Emaille hangt bei gleicher Mabl- 
dauer erheblich von der Menge des zugegebenen W . ab, die, wenn die Emaille 
durch Abschrecken abgekiihlt ist, je  nach Lange des Troeknens variieren kann. 
An Hand einer Tabelle von Siebanalysen gebrauchter Emaillen ist die diesbezug- 
liche W rkg. au f die Dećkkraft der Emaille gezeigt. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 5. 
855—57. 1922. Cicero, [Ul.], Coonley Manufacturing Co.) M a rc k w a ld .

K. W . S chw artz , Stahlverchromung. Gute festhaftende Cr-Uberziigo werden 
auf dem Fe erhalten bei Anwendung von L?gg. mit 3 g/l Cr2(S04)8 u. 200 bis 
400 g/l ChromBaure. Die kathod. Stromdichte fiir gute Niederschlage sehwankte 
zwischen 9,3 u. 16 Amp./qdm. Die besten Resultate w urden m it Sargents-LBg. (3 g/l 
Cr3(S04)3, 245 g /l Chromsaure) u. einer Stromdichte von 13,4 Amp./qdm erhalten. 
Die benatzten Anoden waren aus Cr u. zeigten keine Passiyitat, sogar nach langem 
Gebrauch nicht; aie sind billiger ais P t u. besser ais Pb. Die gleichzeitige Entw. 
von H , mit dem Niederstblagen dea Cr ist fur gute Ergebnisse wesentlich, da der H, 
das frisch niedergeschlagene Metali zu  sehutzen scheint. Verchromtes Fe u. Stahl 
h a t eine harte, glanzende, silbergleiche Oberfiache, w idersteht der atmosphar. Kor- 
rosion unbeschrSnkt; HNO,-, H,S- u. NH3-Dampfe sowie geachmolsenes Sn, Zn u. 
Measing greifen nicht an. D er Stahl verliert beim Verehromen seine gute Be- 
sehsffenheit nicht. Nur der elektrolyt. Korrosion in Mineralaauren widersteht daa 
verchromte Fe nicht. (Metal Ind. [New York] 2L 441—43. 1923.) WlLKE.

W . E . H ughes, Korrosion von elektrolytućhem Eisen. Fe, auf einen Cu Zylinder 
elektrolyt. niedergeschlagen verhielt aich bei der Aufbewahrung yerschieden, je 
nachdem, ob es nach F isc h e r -L a n g e e in  aus Ca Cl, - f  FeCJj-Leg. (D. R. P. 212994) 
oder nach K l e in - Ma x im o w itsc h  aua FeSO« +  M gS04-Lsg. (vgl. Ztschr. f. Elektro- 
chem. 11. 52), also bei Abweeenheit von Cl, niedergeschlagen war. Im ersten 
Falle zeigte die Probe bereits nach wenigen W ochen beginnende B. von Rost, im 
andern Falle nach Jahren (1917—1923) noch nicht, selbat bei acharfster BeobachtUDg 
mit der L upę  oder mkr. bei schwacher YergroBerung. Im ersten Falle ist die 
Struktur viel weniger fein u. scheint yerunreinigende EinsehliiBse zu enthalten, die 
2*m Rosten fuhren. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 536—37. 1923.) Gr OSZF.
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Kenneth M. W atson, TPas ist die wahre Ursache der Wasserlinienkorrosion? 
(Chem. Metallurg. Engineering 29. 706—708. — C. 1924. I. 102.) E. H. S c h u lz .

Arthur V. Farr, Die Yerwendung von A lum inium  zwecks Vermeidung der 
Korrosionen von Stahl. DaB zur Verwendung gelangende Materiał ist keine ge- 
schmolzene Legierung, sondern zu seiner Herst. wird der Stahl in einem Dreh- 
ofen bei hoher Temp. in reduzierender Atm. mit fein verteiltem Al so behandelt, 
daB eine oberflachliche-Legierung eintritt. Dieses Materiał ist in jeder Beziebung 
den verschiedenen Angriffen gegenuber sehr wideretandafahig. (Chem. Metallurg. 
Engineering 29. 1188—89. .1923. P ittsburgh, Pa.) F r a n c k e n s t e i n .

Robert J. Anderson und George M. Enos, Durch KorngrSfle bewirkte Kor- 
rosion von Metsing. Unteras. iiber besehleunigte elektrolyt. Korrosion von Sn- 
Messing (70:29 : 1 Cu-Zo-Sn Marinemetall) mit yerschiedener KorogroBe in yer- 
echiedenen Elektrolyten. Der Korrosionayerlust in Eaurem Grubenwasser, yerd.
H ,S04, Spewasser, 8°/0ig. NaCl-Lsg., 1 % ’£• NaOH-Lsg. u. Leitungawssser ist sehr 
klein u. kann in der Praxis yernachlaaaigt werden. Das trifft innerhalb der Korn- 
groBen von 0,01—0,10 mm Durchmesser zu. Im allgemeinen korrodiert Measing 
mit kleiner Korngrofle langsamer ais das mit groBer. Das mkr. Aussehen der Un- 
tersamhungsstttcke wie das yerschiedene Yerh. in einigen Elektrolyten wird be- 
sprochen. (Mining and Metallurgy 4. 624. 1923. Pittsburgh.) WlLKE.

Ferdłnand Peter Egeberg, Christiania, Konzentration sulfidisćher Erze nach 
dem Schwimnwerfahren. (D. R. P. 387835 KI. l a  yom 13/6. 1920, ausg. 4/1. 1924.
A. Prior. 2/7. 1919. — C. 1923. II. 681 [Oe. P. 90433].) O e lk e e .

Ferdinand Peter Egeberg, Christiania, Konzentration von sulfidischen Erzen  
nach dem Schwimmverfahren. (D. R. P. 387881 KI. l a  vom 13/6. 1920, auag. 4/1.
1924. A. Prior. 2/8. 1917. — C. 1923. II. 681 [Oe. P . 90431].) O e lk e e .

W. £ . F. Bradley, iibert. an : United States Redaction Company Inc., 
Chicago, 111., Reduktion von Erzen. Man erhitzt Kohle zwecks Erzeugung yon 
KW-stoffgaaen u. benutzt diese zur Red. des Erzes, wahrend der durch die Dest. 
der Kohle entstehende Koks zur Erzeugung der dem Erz wahrend der Red. zu- 
zufuhrenden W arme yerwendet wird. (Can. P. 228593 yom 3/3. 1922, ausg. 6/2.
1923.) Oe l k e e .

Jeanne Varlez, Deurne, Belg., Behandlung von Mineralien und Metali abfallen. 
(D. R. P. 385165 KI. 40a vom 7/10. 1921, ausg. 19/11. 1923. — C. 1923. 

398.) K O h lin g .
Chief Consolidated Mining Company, V. S i  A., Behandlung von Silicaterzen. 

(P.P. 560800 yom 8/1. 1923, auag. 10/10. 1923. — C. 1924. I. 102.) K W hling .
Augustus Bachelder Emery, Transyaal, Erzanreicherung. (F. P. 562561 yom 

22/2. 1923, ausg. 14/11. 1923. A. Prior. 5/12. 1922. — C. 1924. I. 373.) K U h lin g .
Walter George Perklns, London, iibert. an: M etals Prodnction Company 

of North America Incorporated, New York, Behandeln von Schwefeltrzen. 
(A.P 1478295 yom 6/10. 1920, ausg. 18/12. 1923. — C. 1922. IV. 632.) Ktl.

Ellia-Foster Company, Montclair, N. J ., iibert. yon: Elton R. Darling, New 
Jersey, Behandlung von Wismutersen. Man stellt eine Bi Salzlag. aus dem Erz her, 
neutraliaiert die freie Saure in Ggw. yon Salzlag. u. fallt eine Oxyverb. das Bi durch 
Verd. der Lag. (A  P. 1477321 vom 1/4. 1919, auag. 11/12. 1923.) K a u sc h .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstof-Aktieselskab, Christiania, fibert. von: 
Peter Farnp, Slendal bei Chriatania, Reduktion von Eisenerzen. (Can. P. 232109 
vom 16/5 1922, au*g. 19/6. 1923. — C. 1923. IV. 415. [F. P. 552068].) K a u sc h .

Luoien Pani Basset, Frankreich, Reduktion von Erzen, besonders Ew nerzen. 
(P.P. 558084 vom 1/3. 1922, ausg. 21/8. 1923. — C. 1923. IV. 944.) K U h lik g . 

VI. 1. 82
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H a ra ld  B kappel, Peking, Raffination von Bohmtłallen, sowie zur Ausscheidung 
von M ttallen aus Legierungen u. dgl. dareh  Elektrolyse, bei welehem das Roh- 
material in schmelzfl. Zustande die Anodę daretellt, 1. dad. gek., daB die schmelzfł. 
Anodę durch eine nicht leitende Scheidewand von der Kathode getrennt ist, Iiber 
dereń Rand der Elektrolyt steht, bo daB die Elektrolyse von der Anodę im Elektro- 
lyten iiber den Rand der Scheidewand nach der Kathode vor sich geht. — 2. dad. 
gek., daB die schmelzfl. Anodę durch eine porose Scheidewand von der Kathode 
getrennt wird u. die Poren mit Elektrolyt gefullt sind, bo daB die Elektrolyse 
durch die Scheidewand vor sich geht. — Die Kathode kann mit einer Kiihlvorr. 
u. ihr akt. Ende mit einer Einrichiung zum Auffangen u. Ableiten der sich in der 
Kathode ausacheidenden Metalldampfe yersehen sein. (D. R . P . 3 8 7230  KI. 40c 
vom 28/2. 1922, ausg. 21/12. 1923.) K O h lin g .

O tto H e rb e r t  D óhner, Letmathe-Flehme i. W., Glilhofen, dad. gek., daB der 
Gluhreum von einem g itteraitig  auf allen Seiten durchbrochenen Korper aus feuer- 
festem Stoff umgeben ist. — Die Fiammengase kommt-n m it dem Gliihgut selbst 
nicht in Beriihrung, bo daB eine Oxydationswrkg. auf das Gut nicht stattfindet. 
(D .R . P. 386748 KI. 18c yom 22/5. 1921, auag. 21/12. 1923.) K O h lin g .

G ustav Rosa, Hamborn a. R h., O fen zum  Verblasen zinkhaltiger Stoffe zu 
Zinhozyd  in  einem kontinuierlichen senkrechten Arbeitsgang, 1. dad. gek., daB die 
Arbeitsluft durch Offnungen der senkrechten Schachtwand eingefuhrt u. aus dieser 
Schachtwand gegeniiberliegenden Offnungen wieder ausgefiihrt wird u. so in  etwa 
horizontaler Richtung, eenkrecht zum Arbeitsgang des Gutes, in den Scbacht ge- 
fuhrt wird. — 2. dad. gek., daB die eine, etwa Benkrechte W and des Ofens ganz 
oder zum Teil yon dem Rost gebildet wird, durch den die Arbeitsluft eingefuhrt 
wird. — Es wird leichte Durchfiihrung der Beschickung, gute Ausnutzung der 
Arbeitszeit u. einfache Raumung der Riickstande erreicht. (D. R . P. 387779
KI. 40 a vom 1/2. 1922, ausg. 4/1. 1924.) KOflLiNG.

C arl G iesecke, Bad H arzburg, Herstcllung von Zusammenballungen feiner 
Erzteilchen. (A. P . 1478215 vom 17/2. 1921, ausg. 18/12. 1923. — C. 1922. II.
384.) KtjHLING.

H ib b a rd  P rocess C o rp o ra tio n , New York, iibert. von: H e n ry  D. Hib- 
b a rd , Plainfield, N. J., Puddduerfahren. Um eine chem. Rk. zwischen gewissen 
Verbb. unmischbarer, geschmolzener Fluide yon yerschiedener D. zu fordem, bringt 
man die Schmelzen zusammen von einem zum anderen Behalter unter T em peratur- 
bedingungen, daB eines der Fluiden fest wird. (A. P . 1477 348 vom 16/9. 1921, 
ausg. 11/12. 1923.) K ausch,^

H ans C h ris tia n  H ansen , Caepel-Budapest, Aufkoblen von flussigem Eieen in
2 getrennten, durch kommunizierende Rohren miteinander verbundeneu, das Eisen- 
bad enthaltenden Herden, in dereń einen die Koblungsmittel eingetragen werden,
1. dad. gek , daB das Fe durch Rohren zwischen den beiden Herden in zwang- 
laufigem ununterbrochem K reislauf gehalten wird. — 2. Vorr. nach Anspruch 1, 
dad. gek., daB zwischen einem an einem Herdflammofen abiweigenden Zufuhrungs- 
rohr u. einem Steigrohr ein Kohlenbehiilter eingeschaltet lat, wobei zweckmaBig 
das Gewólbe zwischen Steigrohr u. Kohlenbehalcer hoher liegt ais das Gewolbe 
zwischen dem Zufuhrungsrohr u. dem Kohlenbehalter. — Es w ird eine gleich- 
maBige, bis an die Grenze der Aufnahmefahigkeit gehende Kohlung erzielt. 
(D. R . P . 384376 KI. 18b yom 5/12. 1919, ausg 1/11. 1923.) K O h lin g .

R ic h a rd  W alte r, Dusseldorf, Entschwefeln von Eisenbadern. (Schwz. P . 101212 
yom 13 3. 1922, ausg. 17/9. 1923. D. Priorr. 14/3. 8/4. 11/4. u. 6/5. 1921. -
C. 1923. II  137. 1085; 1923. IV. 150.) KOh l in g .

Jo se p h  W arn er, Nashville, Tenn., Herstellung eon Ferrophosphor. Man be- 
schickt einen Geblaseofen yon oben mit Eisenerz u. Heizstoffen, u. fuhrt durch die
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Formen pbosphorhaltige Substanzen in die Schmelzzone ein. (A. P. 1475 976 yom 
16/7. 1923, ausg. 4/12. 1923.) O e lk e r .

W illi Heike, Freiberg i. Sa., Walzstopfen aus GuBeisen, 1. dad. gek., daB der 
W alzatopfen aua einem graphithaltigen GuBeisen beateht, daa folgende Bestand- 
teile enthait: Cr bia 2 % % , Ni bia 21/J °/o> Si bia 2l/ j % , Mo bis l 1/,° /0, Gesamt-C 
mindestena 3,6% , Graphit nicht iiber 1Vi%- — 2. dad. gek., daB die im Fe yor- 
handenen Beatandteile, Si, Cr (oder W), Ni u. Mn in  ihren Mengen zueinander so 
abgestimmt Bind, daB daB Fe bei einer GieBtemp. iiber 1200’ deutlich g rau , unter 
1200° deutlich weiB w i r d . - 3. dad. gek., daB der W alzstopfen in an aich bekannter 
Weiae in ,einer metallenen oder mit eingelegtem Abschreckkórper versehenen Form 
erzeugt u. danach gegliiht wird. — Die Erzeugnisae nutzen Bich weniger leicht ab 
ais die bekannten Walzstopfen zum Auswalzen nahtloser Rohre, u. die mit ihnen 
hergestellten Rohre besitzen gleichmaBige W andstiirken u. glatte Innenwande. 
(D. R. P. 387809 KI. 18 b vom 12/8. 1922, auag. 4/1. 1924.) K (Jh ling .

Charles Morris Johnson, Avalon, Pa., Legierungsstahl. (Can. P . 229817 vom 
18/5. 1922, ausg. 27/3. 1923. — C. 1922. IV. 671 [A. P. 142070?].) O e lk e r .  

Charles Morris Johnson, Ayalon, Pa., Legierungsstahl. (Can. P. 229818 vom 
18/5. 1922, ausg. 27/3. 1923. — C. 1922. IV. 671 [A .P. 1420708].) O e lk e r .

Archibald Coplan, Canada, Stahl. (F. P. 560890 yom 11/1. 1923, ausg. 
12/10. 1923. — C. 1924. I. 104.) K U h lin g .

Frederic A. Eustis, Milton, Carle R. Hayward, Quincy, und Henry M. 
Sohleicher und Donaid Beleher, Boston, MaBs., iibert. an : Charles Page Perin, 
Elektrolyteisen. (Can. P. 228615 yom 2/8. 1921, ausg. 6/2. 1923. — C. 1922. 
IV. 548.) O e lk e r .

Frederic Augnstus Eustis, Milton, V. St. A., Elektrólyteisen. (Schwz. P. 
100996 yom 24/8. 1921, ausg. 1/9. 1923. A. Prior. 1/12. 1920. — C. 1923. IV. 
205.) K D h lin g .

Sociótó: „Le Fer“, Grenoble, Elekrolyteisen. (Schwz. P. 101211 yom 14/9.
1921, ausg. 17/9. 1923. F . Prior. 19/10. 1920. — C. 1922. IV. 244.) K U h lin g .

Filip  Tharaldsen, Christiania, Elektrothermische Herstellung von Zink. 
(Sohwz. P. 101213 yom 24/11. 1921, ausg. 1/9. 1923. — C. 1923. IV. 453.) KtJr.

Franz Jaretzka, Breslau, und Elektrothermische M etallgesellschaft m. 
h H., Charlottenburg, Vorrichtung zur Eondensation elektrothermisch erzeugten Zinks, 
!• dad. gek., daB die die den Ofen yerlassendcn Prodd. in  Bewegung erhaltende 
Vorr. ais auf einer W elle Bitzender, mit Riihrarmen, Schaufeln, Fliigeln oder ahn- 
liehen Vorr. yersehener Riihrkorper ausgebildet ist, der *. B. mittels Essenter- 
antriebes eine W ippbewegung innerhalb des achmelzfl. Metallbadea erbalt. — 2. dad. 
gek., daB die arbeitenden Teile des Ruhrkorpers gegen die Bewegungsrichtung dea- 
selben schrag eingestellt sind. — Das Verspritzen der fl. M. wird yermieden. 
(D.R.PP. 385506 KI 40 c yom 7/5. 1922, ausg. 24/11. 1923 u. 387471 K1.40c 
[Zus.-Pat.] yom 3/8. 1922, ausg 3/1. 1924) K Chling.

George Bonnard, Plombieres St. Marcel, F rankr., Raffinicren von Z inn  und  
M im o n . (A.P. 1475 422 yom 15/3. 1920. — C. 1922. IV. 1056.) O e lk e r .

Metals Production Ltd., London, Behandlung von Kupfererzen. (D. R. P. 
381204 KI. 40a yom 15/8. 1922, ausg. 17/9.1923. E. P iiorr. 16/9. u. 9/12. 1921. —
C. 1923. IV. 717.) O e lk e r .

Heinr. Canzler, D iiren, Zusatzdraht zum Schioeificń von Eupfcr  mit einem 
Eeduktionsmittel, dad. gek., daB der Zusatz aus Cu u. Co beateht. Die Verwendung 
von bia zu 6%  Co iibt dieselbe W rkg. aus wie die bekannte Mityerwendung ge- 
ringer Mengen yon Au oder Ag. (D. R. P. 386915 KI. 49 f  yom 19/9. 1922, ausg. 
18/12. 1923.) KttHLlNG.
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P ie r re  A lex an d re  G o v ae rts , Auderghem, und P o ly d o re  M a th ie u  W en- 
m aek e rs , Anderlecht, Elektrolytische Niederschlagmg von Z ink , E iten  oder Nickel. 
(Kurzes Ref. nach E. P . 190500; C. 1923. IV. 143 u. F . P. 559813; C. 1924. I. 
377.) Nach diesem Verf. konnen besonders dicke, fest haftende Ndd. der be- 
treffenden Metalle auf anderen Metallen erhalten werden, wenn der Elektrolyt hin- 
reichenden DisaoziationBgrad beaitzt, um die Benutzung einer geringen Potential- 
differenz za gestatten. Diea wird dadurch erreieht, daB die zur Lsg. der Sulfate 
des F e , Zn, Ni verwendete Lsg. von Alkalithiosulfat mit einer organ. Saure bis 
zum Beginne der Zers. des Thiosulfata veraetzt wird. — Ea konnen auch in dem 
Elektrolyten zwei yerschiedene Metallsulfate gel. u. hierdurch Legierungen nieder- 
geschlagen werden, ohne daB die bisher hierfiir erforderliche Verwendung von 
Cyaniden notwendig iat. (D. E , P . 384284  K I. 48a vom 23/12. 1921, ausg. 26/10. 
1923.) ' Oelkep..

M e ta l P a te n ts  L td ., London, Beinigen von metallhaltigen Stoffen, welche schtcer 
ećhmehbare Metalle enthalten. (Sohwz. P. 1 0 0239  yom 10/6.1922, ausg. 16/7. 1923.
E. Prior. 11/6. 1921. — C. 1924. I. 247.) Oelkeb .

C h ris tian  B e rg h -B a c k e r, Bergen (Norwegen), B ehandlm g von Gegenstanden 
aus Magnesium enthaltenden Materialien. (Schwz. P. 1 0 0 2 0 3  vom 6/12. 1921, ausg. 
16/7. 1923. Norw. Prior. 4/1 /1921. — C. 1923. II. 333. 1924. L 247.) O eleek .

E o b e r t  A ugustę  V eil]on , Vienne, Frankreich, Biickgewinnung der Edelmetalle 
a m  den Abfdllen der Goldverarbeitung. Die Abfalle werden mit dem gleichen Ge- 
wicht Rohkupfer u, so viel PbO yermischt, daB die Menge deB in dem PbO ent- 
haltenen Metalls der Menge der Abfalle gleicht. Eisenarmen Abfallen werden 1 
bis 5%  Fe zugefugt, zweckmaBig werden auch 2—5%  GaF, mitverwendet. Die 
Miscbuog w ird mit reduzierender Fiamme geachmolzen, wobei die Edelmetalle sich 
dem Pb beimisehen, von dem aie in ublicher W eise getrennt werden. (Schwz. P. 
101450 votn 30/6. 1922, ausg. 1/10. 1923.) K O hltng.

C hem lsohe F a b r ik  G riesh e im -E lek tro n , F rankfurt a. M. (Erfinder: W alth e r 
S ch m id t, Bitterfeld, F e lix  T hom as, Frankfurt a. M ., und A lb e r t B eielstein , 
Bitterfeld), Magnesiumlegierungen fiir Kolben von Verbrennungskraftmaachinen, dad. 
gek., daB dem Mg LegieruDgsmetalle, wie Cu, A l, Sn, zur B. solcber Eutektica 
bezw. Misehkrystalle zugesetzt werden, die oherbalb 400° acbmelzen, u. daB die 
Legierung gleicbzeitig H artungsm ittel, wie Si u. Ca, in bo geringen MeDgen (bis 
2°/o) enthalt, daB der F. der Legierung u. dereń W armeleitfahigkeit nicht wesent- 
lich beeinfluBt werden. — Geeignet sind Legierungen mit einem Gehalt von l°/o Si 
u. l°/o Ca neben bis zu 25% Cu bezw. bis zu 20% Al oder von bia zu 2% Si u. 
bis zu 2% Ca neben bia zu 20% Sn. (D. E . P . 385413 KI. 40b vom 21/10. 1921, 
ausg. 23/11. 1923.) K U hling.

C hem ische F a b r ik  G rie sh e im -E le k tro n , F rankfurt a. M. (Eifinder: Adolf 
B e ck , Griesheim a. M., und A lb e r t B e ie ls te in , Bitterfeld), Magnesiumlegierung 
nach A rt des Elektronmetalla, dad. gek., daB zwecks Erzielung einer regelbar 
erhohten Zahigkeit, H artę u. Festigkeit der Ausgangslegierung ein Zusatz von Ca- 
Metali in Mengen von 0,08% bis 0,5%  beigefugt wird. — Daa Ca kaDn ais Metali 
oder in Form yon Verbb. verwendet werden, die durch das Mg oder andere Be- 
standteile der Legierung su Metali reduziert werden. (B. E . P . 387278 KI. 40 b 
vom 15/2. 1921, ausg. 19/1. 1924.) Kt)HLiNG.

E o b e r t  S. A rc h e r und Zay Je ffries, Cleveland, Ohio, iibert. an : A l u m i n i u m  
C om pany o f  A m erica , Pittsburgh, Pa., Aluminiumlegierung. (A. P P . 1472738 u. 
1472739 vom 20/12. 1921 u . A. P. 1472740  yom 29/12. 1921, ausg. 30/10. 1923.
— C. 1924. I. 377.) Oelkeb .

M e ta llb a n k  u n d  M e ta llu rg isch e  G eaeU sohaft, A kt.-G es., Frankfurt a. M., 
Aluminium-Berylliwn-Legierungen, gek. durch einen Gehalt von einem oder mebreren
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Metallen, die mit dem Al feste Lsgg. bilden, wie z. B. Cu, Zn, Mg usw. (D. R . P . 
386301  KI. 40b yom 12/7. 1918, ausg. 7/12. 1923.) Oe l k e b .

W alter Birkett Hamilton, Birkdale, und Thomas Allen Evans, Manchester, 
England, Bottbestandige Legierungen. (Can. P. 230112 yom 16/11.1921, ausg. 10/4.
1923. — C. 1923. IV. 857.) O e lk e b .

Th. Goldschmidt A.-CK, Essen, Lagermetall-Legierung. (Schwz. P. 98599
yom 30/8. 1921, ausg. 2/4. 1923. D. P iiorr. 1/10. u. 25/11. 1920 u. 29/1. 1921. —
C. 1922. II. 322. 636.1054 u. Schwz. P. 101542 yom 26/8.1922, ausg. 1/10.1923,
D. Prior. 15/9. 1921. — C. 1923. II. 140.) K O h lin g .

Allgem eines Dentsohes M etallwerk G. m. b. H., Berlin-Oberschoneweide, 
Bronztn .und ihre Eerstellung. (D. R. P. 388846 KI. 40b yom 21/9. 1921, ausg. 
21/1. 1924. — C. 1923. IV. 719 [F. P. 555996].) K O h lin g .

A nt. Bucher-Speck, Luzem , Alum inium lot, bestehend aus Sn, Al, Zn u. Bi, 
z. B. 75 Teilen Sn, 13°/0 A l, 10°/„ Zn u. 2%  Bi. Das Lot yerbindet Al mit Al 
Belbat, sowie m it jedem yerzinnbaren Matall, wie Messing, C u, WeiBblech u. dgl. 
(Bchwz. P. 100 999 yom 6/5. 1923, ausg. 16/8. 1923.) K O h lin g .

Fritz Nenmeyer, A.-G., Niirnberg, Reinigungsgefa/1 fiir Metallreinigung und  
■entfettung. Um bei dem Verf. deB Hauptpat. W armeyerluste zu yermeiden, wird 
das RainigungsgefaB innen mit einem W armeisolierungsmittel ausgekleidet, welches 
die Obertragung der W arme auf die GefaBwandungen nach M5glichkeit yerhindert. 
Man kann auch das ReinigungsgefiiB selbst aus einem Baustoff mit sehr geringer 
spezif. W arme u. geringem WarmeleitungByermogen herstellen. (D R. P. 379058  
KI. 48b yom 14/2. 1922, ausg. 6/9. 1923. Zus. zu D. R. P. 347425; C. 1922 II. 637.) Oe.

Cecil Montague W alter, L yvden, England, Senkrechłer Bohrofen zur E r-  
hitzung von Metallgegenstanden in  einer Atmoiphare von nicht oxydierenden Gasen, 
bei welchem die rohrformige Gliikkammer, in der die zu gliihenden Gegenstande 
drehbar aufgehangt sind, eine in ein Loschbad eintauchende untere Verlangerung 
besitzt, 1. dad. gek., daB das nicht osydierende Gas in die Veilangerung des am 
obereh Ende gasdicht abgeschlossenen Ofenrobres eingefiihrt wird u. die Gegen- 
stande wahrend ihrer ganzen Behandlung u. wahrend der Einsetzung in  das Losch
bad sich in  der nicht oiydierenden Atm. befinden. — 2. dad. gek., daB das Ofen- 
rohr in den yersenkten Teil einer Bodenplatte aufgenommen u. die Verlangerung 
abnehmbar an einem Flausch dieaes Teils befestigt ist. — Es wird yollig gleich- 
maBige Erhitzung u. Vermeidung jeder Formyeranderung der zu behandelnden 
Gegenstande sowie yon O iydansatz erreicht. (D. R .  P . 387 837 KI. 18c yom 
10/3. 1920, ausg. 4/1. 1924. E. Prior. 9/8. 1916.) K O h lin g .

Jakob F ó l le r ,  Ellrich a. H arz, Heritellung von Formlingen aus Kupol- oder 
Hochofenschlacke, dad. gek., daB die Schlacke fein gemablen u. dem Schlacken- 
fflehl eine unter dem Namen „Kronoleum“ im Handel befindliche Mischung aus 
Tallol, TrockenatofFen u. den bei der Harz- oder Kopalschmelze gewonnenen Vor- 
laufen zugesetzt wird, worauf die durchgemischte M. in bekannter Weise in einem 
Kollergang oder einer Miscbmaschine durchgearbeitet u. in  eine Form gebracht u. 
getrocknet wird. — Die Erzeugnisse sollen ais Ersatz fiir die in der GieBerei- 
technik ublichen Gipsformlinge oder zur Anfertigung yon Modellplatten fur Form- 
maschinen dienen. (D. R . P . 388 358 KI. 80 b vom 19/12. 1919, ausg. 12/1.
1924.) KttHLING.

C. Foerster, H am burg, Erzeugung von MełalluberzUgen. (E. P. 207544 yom
23/11. 1923, Auszug yeroff. 23/1. 1924. P rior. 23/11. 1922. — C. 1923. IV. 247.) KO.

Charles H. Proctor, A rlington, ucd Christian J. Wernlnnd, Perth Amboy, 
N. J,, iłbert. an: Roessler & Hasslacher Chemical Company, New York, Eltktro- 
plałtieren m it Z in Ł  (Can. P. 230270 yom 7/4.1922, ausg. 10/4.1923. — C. 1923.
IV. 206 [J. H aas Je.].) Oe l k e b .
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P lan so n ’8 F o rsc h n n g s in s titu t G. m . b. H., Hamburg, Herstellung von Email 
durch NaBrermahlen geschmolsener u. granulierter Emailen mit Zusiitzen bei Ggw. 
von Dispersionsbeschłeunigern, 1. dad. gek., daB die Mahlung m it schnellaufenden 
Schlagmuhlen, die mindestens 1000 Umdrehungen in der Minutę machen, bewirkt 
wird. — 2. dad. gek., daB nur die farbenden u. dichtenden Substanzen auf der 
schnellaufenden Schlagmuhle gemahlen werden. — 3. dad. gek., daB man unter 
Vermp,idung dea Verschmelzens u. Granulierens den Emailansatz zusammen mit 
den gebrauchlichen Farb- u. Fiillstoffen laut Anspruch 1 kolloidal mahlt u. mit 
der so erzielten homogenen M. den zu emaillierenden Gegenstand iiberzieht. — 
Es geniigen sehr geringe Mecgen farbender Stoffe zur Erzeugung boher Farbwrkgg.; 
verwendbar sind auch Metalle u. andere billige, im GlaafiuB unl. Stoffe, so daB 
dem Ayentuiinglas ahnliche Erzeugnisse erhalten werden konnen. (D. E. P. 388902 
K I. 48c yom 14/5. 1922, ausg. 22/1. 1924.) K U h lin g .

Landon C. Moore und W illiam  T. Jackson, Dallas, Tesas, Entfernen von 
Emailleanstrichen. Man behandelt die angestrichene Flachę mit einem Luftstrom 
u. einer alkal. Fl. (Alkali- oder Erdalkalihydroxyd). (A. P. 1 4 7 6 9 0 9  vom 5/8.
1919, ausg. 11/12. 1923.) K a u sch .

ftuintin Marino, London, Elektrolytisćhe Erzeugung metallischer Niederschlage. 
(Sehwz. P. 100952 vom 17/11. 1921, ausg. 16/8. 1923. -  C. 1922. II. 945 ) Ktf.

Max Otto. Wurmbach, Frankfurt a. M., Verfahren zur Erlangung nicht rostender 
Oberflachen an EisenstUćken gemaB Pat. 369549, 1. dad. gek., daB die Eisenstiicke, 
bevor die stickstoffentbindende Elektrolytfl. in das Bad eingelassen wird, zusammen 
mit dem sie umschlieBenden BadgefaB erst luftleer gemacht weiden. — 2. dad. 
gek., daB die in  das Bad eiDgelassene Fl. unter Druck gesetzt wird. — Die Badfl. 
dringt auch in die feinsten Poren u. Eisse der Eisenstiicke ein, so daB auch in 
diesen sich kein Eost bilden kann. (D. E. P. 384288 KI. 48d vom 6/2. 1923, ausg. 
10/11. 1923. Zus. zu D. R. P. 36954-9; C. 1923. II. 856 [W i lh e lm  W e n tz e l ] )  Oe.

W illiam  A. W issler und Chad H. Humphrles, Kokomo, Ind., iibert. an : The 
TJdylite Procfsa Company, Verfahren, Etsen- und Stahlgegenstande gegen Eost 
zu  schiitzen. (Can. P. 230277 vom 27/2. 1922, ausg. 10/4. 1923. — C- 1923.
IV. 801.) Oe l k e r .

James H. G ravell, Elkins P ark , Pennsylyan., Bostsicheres Anstrichmittel. 
(Can P. 232190 yom 14/9. 1922, ausg. 26/6. 1923. — C. 1923. IV. 1104 [A. P.
1428086].) K ausch.

James H. Gravell, Elkins Park, Pennsylyan., Eostschutzmittel. (Can. P. 232191 
yom 23/10.1922 ausg. 26/6.1923. -  C. 1923. IV. 1104 [A. P. 1428085].) Ka.

IX. Organische Praparate.
L. Gay, Destillation und BtJctifikation. Anwendung der thermischen Theorie des 

Verfasstrs a u f den la l i  eines Gemisch.es von Benzol, Toluol und Metaxylol. (Vgl. 
Chimie et Industrie 4. 735; O. 1921. II, 1022.) Man kann annehmen, daB das Ge
nuach von Bzl., Toluol u. m-Sylol eine ideale Lsg. dar3tellt, d. h. daB keine 
Miscbungswarme auftritt u. daB der Partialdruck der Komponenten in dem Gemiseh 
dem molekularen Mengenyerhaltnis proportional ist, besonders da fiir das Gemiseh 
yon Bzl. u. Toluol Y o u n g  (Journ. Chem. Soe. London 83 45; C. 1903. I- 431) 
den esperimentellen Beweis geliefert hat. Unter dieser Annahme werden Gleicbungen 
abgeleitet, mit dereń Hilfe man fiir jede Temp. die Zas. des Dampfes berechnen 
kann. W eitere Gleichungen u. Tabellen bezw. Dreiecksdiagramme gestaiten dann 
die Best. der zur Trennuog in einem Zwei-Kolonnen-App. mindestens erforderlichen 
W armemenge. D ie Daten fiir ein Gemiseh yon 40 Mol.-°/0 Bzl., 35 MoL-% Toluol 
u. 25 Mol.-°/0 m-Xylol werden ais Beispiel ausgerechnet. Zur Trennung yon
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100 Molen dea Gemischea sind 1471 Cal. notig. (Chiraie et Industrie 6. 811—28. 
1923. MontpKllier.) H e r t e b .

A. Gawalowski, Yom Terpentinharz bis zum Synthesecampher und dessert 
Fabrikationsabfallen. Kurze Beaprechung einiger Camphersynthesen. (Pharm. 
Monatsh. 4. 196—97. 1923. Fiigen.) D ie tz e .

Maurice S. Salamon, SchmelzpunU und Jodzahl raffinierten natiirlichen d- 
Camphers. Vf. erortert zunachat die bereits bekannten W eite hierfiir, die je  nach 
der A it des Camphers (d-, 1- u. inaktiver Campher) u. je  nach dem Gehalte an 
Campherol ei-heblich schwanken konnen, u. dann von L a n e  (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 41. T. 32; C. 1922. II; 1198) u. ihm selbst gefundene W erte. Durch wieder- 
holtes Sublimieren yon d-Campher ohne jede Beimischung ist eB Vf. gelungen, 
d-Campher yon einer Jodzahl 0,1 u. F. 179° zu erhalten; der von L a n e  (1. c.) erhaltene 
W ert fiir die Jodzahl von 1,4 iet wahrscheinlich au f einen geringen Olgcha.lt seines 
Camphers zuriickzufiihren. Nach Vf. muB es ohne Schwierigkeit moglich Bein, 
fiir den Handel Campher mit einer Jodzahl yon 0,7 oder weDiger u. F. von min- 
destens 176° herzustellen, u. eB sollten diese W erte die geringsten Anforderungen 
sein, die an Campher fiir pharmazeut. Zwecke geBtellt werden. (Analyst 48. 
536—39. 1923.) __________________  R O h le .

Elektrizltatswerk Lonza, Gampel und Baael (Sehweiz), Haltbarmachung von 
Mdaldehyd fiir hdhere Temperaturen. Zur Entfernung der in  rohem, durch Poly- 
merisation yon Acetaldehyd entstandenem Metaldehyd enthaltenen Katalysatorreate 
lassen sich an Stelle der Ba- u. Ag-Verbb. besonders yorteilhaft fłiichtige NH^- 
Yerbb , wie N H , oder (NHJgCO, yerwenden. J e  nach der Menge der zugesetzten 
NH4-Verbb. gelangt man zu Metaldehyd yon yerschiedenem Stabilitatsgrad. — Man 
leiiet z B. NH3 oder NHS u. CO, iiber den Metaldehyd oder miacht (NH4),C08 dem 
Metaldehydpulyer vor dem PresBen zu Brennstoffkorpem oder aueh den fertigen 
PreBlingen zu. Zwecks Erzielung eines beatimmten Stabilitatsgrades mischt man 
das N H ,-G as oder das Gemenge aua NHS u. CO, mit Luft in einem bestimmten, 
durch Vers. zu ermittelnden Meogenverbaltnia, das in einer ebenfalla durch Vers. 
zu ermittelnden Abhangigkeit von der Tem p., der Dauer der Einw. u. der Ge- 
achwindigkeit des Oberleitena uber den Metaldehyd steht. (Schwz. P . 99683 yom 
20/5. 1922, ausg. 16/6. 1923. D. Priorr. 3/12. 1921 u. 9/3. 1922. Zus. zu Schwz. P. 
94683; C. 1923. II. 189. E. P. 190891 vom 6/12. 1921, ausg. 25/1. 1923) Scho.

Em tl Lnscher, u b e rt an: E lektrizltatsw erk Lonza, Basel (Sohweiz), H alt
barmachung von Mitaldehyd fiir hdhere Temperaturen. (Can. P. 232079 yom 28/6.
1922, ausg. 19/6. 1923; vorat. Ref.) Sc h o t t l a n d e b .

Elektrizltatswerk Lonza, Gampel und Basel (Sehweiz), Haltbarmachung von
Metaldehyd fiir  hdhere Temperaturen. (Oe. P. 94219 yom 13/2. 1922, ausg. 10/9.
1923. Schwz. Prior. 3/3. 1921. — C. 1924 I. 708.) S c h o t t l a n d e b .

Chem isohe Fabrik a n f  A ctien  (verm . E. S chering), Berlin, Darstellung von
Hydrochinon, dad. gek., daB man in  Abanderung des D. R. P . 352982 an Stelle 
Von Erdalkalicarbonaten hier O iyde, H ydrate oder Carbonate yon zweiwertigen, 
nicht zur Gruppe der Erdalkalien gehorenden Metallen anwendet (ygl. aueh
D.R. P. 35440L: C. 1922. IV. 377). — ErBetzt man bei der Red. des Chinhydrons 
mit einem was. Gemisch von Ferrosalz u . Erdalkalicarbonat das letztere durch 
Oiyde, H ydrate oder Carbonate des Mg, Z n , Mn oder Fe11, so erhalt man ais 
Nebenprodd. sta tt der wl. oder unl. Erdalkalisulfate die 11. Sulfate der erwShnten 
Melalle, eo daB sich das Reaktionsgemisch sehneller u. mit geringeren Verlu8ten 
an Hydrochinon aufarbeiten lfiBt. Die Red. erfolgt ebenfalls sehneller, bereits bei 
60°, un ter Vermeidung der Abapaltung yon Chinon, wie man sie bei langerem 
Kochen dea Chinhydrons beobachtet, bo daB die Ausbeute an Hydrochinon erhoht
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wird. Beispiele fiir die Red. des Chinhydrons mit wss. F eS 04 u. Mg(OH),, bezw. 
ZnCOa, bezw. Mn(OH)a, bezw. MnCO„ Bind angegeben. (D. R. P. 380503  KI. 12q 
vom 30/4. 1922, auBg. 7/9. 1923. Zus. zu D. R P. 352982; C. 1922 IV. 157.) Scho.

Farbwerke yorm. Meister Lucius & Briining (Eifinder: Erik Schirm und 
Franz Henie), Hochst a. M., Darstellung von N ttn len  aus Saurcamidtn, darin 
bestehend, daB man die an aieh bekannte Einw. von Salfochloriden der Benzol- u. 
Naphthalinreihe auf Saureamide in Ggw. ven Alkalihalogeniden oder von tertiaren 
Basen vor eieh gehen laBt. — So wirken z. B. A cetam id, p-Toluolsulfochlorid u. 
NaCl nach der Gleichung:

CH„CO*NH, - f  CjHjSOjCI +  NaCl => CH3CN +  C,H,SOsNa +  2HC1 
aufeinander ein. U nter AusschluB yon Feuchtigkeit ist die Ausbeute an Nitril 
quantitatiy. Yorteilhaft setzt man dem Reaktionsgemisch ein indifferentes Ver- 
diinnungsmittel zu. Die B. yon Isonitrilen wird bei dem Verf. yermieden. Bei
spiele fur die Herst. yon Acetonitril aus CHsCONH,, p-Toluolsulfochlorid u. NaCl 
oder KC1, bezw. aua CH,CONH3, Benzolsulfochlorid u. 2 5-M ethylathylpyridin in 
Ggw. von Xylol, — sowie yon Benzonitril aua C9H6CONHt , p-Toluolsulfocblorid 
oder /9-Naphthalinsulfochlorid u. NaCl oder KC1 sind angegeben. (D. R. P. 380323 
KI. 12o yom 26/6. 1921, ausg. 4/9. 1923.) S c b o t t l a n d e r .

Chemische Fabriken Worms Aktiengesellschaft (Erfinder: A E. Ullrich), 
Frankfurt a. M., Anthraćhinon und dusen Derivate. (Schwed. P. 54021 yom 10/1. 
1921, ausg. 14/3. 1923. D. Prior. 1/12. 1919. — C. 1923. II. 337.) S c h o t t l a n d e e .

Chemische Fabrik A lts te tte n  A.-G., Altstetten b. Ziiricb (Schweiz), Dar- 
stellung von l-Phenyl-2.3 dimethyl-4-dimethylamino-o-pyrazolon, dad. gek., daB man 
auf 1-Phenyl 2,3-dimethyl-4-8ulfainino-5pyrazolon CHsO bei Ggw. yon HCO,H ein- 
wirken laBt. — Man laBt z. B. wahrend 10 Stdn. in  ein Bd. Gemisch aus 80°/0ig. 
HCO,H u. 36°/0ig- CHaO eine wsa. LBg. yon l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-BulfaDoino-5- 
pyrazolon unter Ruhren einlaufen u. erhitzt noeh 1 Stde. biB zur Beendigung der 
COj-Entw. Unter Abspaltung der SO,H-Gruppe erfolgt B- dea 1-Phenyl-2,3-di- 
methyl-4-dimethylamino-5-pyrazolor,s, die gegenuber anderen VerfF. wesentlich 
scbneller yerlauft u. ein reineres Pr od. in hoherer AuBbeute liefert. (Schwz. P. 
99452 vom 23/11. 1921, ausg. 1/6.1923. Zus. zu Schwz. P. 97752; C. 1923 IV. 208.
E. P. 198615 yom 27/10. 1922, ausg. 28/6. 1923) S c h o t t lA n d e b .

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., D antellung von 
Ketodetivaten der Morphinreihe, darin beBtehend, daB man in  AbSnderung des
D. R P. 365 683 die K atalysatoren, im beeonderen P d  u. P t ,  in Form yon Mohr 
yerwendet. — Bei der Umwandlung der alkoh. O H -G ruppe u. gleichzeitigen 
H ydrierung des Morphinmol. durch Einw. von H a in Ggw. yon Katalysatoren u. 
Saure, ist nicht nur die Menge an Katalysatoren sondern auch dereń Form wesent
lich. D ie yorteilhafteste W rkg. wird bei Verwendung yon Pt- oder Pd-Mohr 
erzielt. Beispiele fur die Hydrierung yon Morphin- u. CodeinchlorTiydrat sind 
aDgegeben. (D. R. P. 380919 KI. 12 p yom 8/7. 1922, ausg. 13/9. 1923. Zus. zu
D. R. P. 365 683; C. 1923. II. 916.) Schottlandee .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Augustus H. Gili und D. Nishida, Mitteilungen iiber KaurikopalSl. Bei der 

Reinigung yon Kopal durch Erhitzen au f ca. 330° fallen 10—25° Kopalól ab. 
Dieses ist ein dunkelgelbes yiscoses, in  W . unl., in organ. Solyentien 11. Ol, welchea 
in dunaer Schicht in 5—6 Tagen zu einer harten Decke trocknet. Folgende Kenn- 
zahlen wurden bestim m t: D.30 0,9667 [0,9280], Flammpunkt 85—86°, [«]DJ0 — 
-4*3°, 40' [+ 2° 46'], Viscositat bei 20° 11,8° [1,7°], n D“  =  1,5128 [1,5102], SZ. 69,0, 
¥Z . 83°, Jodzahl 114,0 [104,0]. Eingeklammerte W erte fur entsauertes Ol. Letcteres 
zeigt die gleiche Trockenkraft wie das Rohol. Nach den iiblichen Methoden konnten
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Pinen  u. Limonen, aber keine Aldebyde, Ketone u. Sesąuiterpene nachgewiesen 
werden. (Ind. and Engin. Chem. 15. 1276—77. 1923. Cambridge [Masa.].) G r im m e .

Bartach, Z ur Kleinbereitung von Firnissen aus reinem Leinol in Kesseln. Be- 
schreibung von Kochanlagen. (Farbę u. Lack 1923. 271. 1923. Konigaberg i. Pr.) SO.

Ch. Coffignier, Die Firnisindustrie im Jahre 1922. Die iiber die AuBganga- 
atoffe erachienenen Arbeiten werden beaproeheil. (Rev. cbimie ind. 32. 273—77.
1923.) StlYERN.

—, Uber Waterprooffirnis. Die Herat. dieaea Firnia, der sum Impragnieren 
achwerer Gewebe dient, aua Leinol u. Kautachuklag. ist beachrieben. (Farbę n. 
Lack 1924. 6.) StlYERN.

Ma'x B o ttle r , tlber die vielseitige Verwendung des Kolophoniums. (SchluB zu
Kunetatoffe 13. 87; C. 1923. IV. 924.) Beaprechung der Hartharze, Esterharze,
EeBinate, Harzole, Harzolfirniaae n. mittela Kolophonium hergeatellten Lacke. 
(Kunatstoffd 13. 100—1. 1923. Wiirzburg.) StlYERN.

J .  M. A. Chevalier, Veraaillea, P. Bourcet und H. Eógnanlt, Paria, Destil- 
liertn von Harz, Kolophonium u. dgl. (D. B. P. 385658 KI. 23 b vom 2/6. 1922,
auag. 26/11. 1923. F . Prior. 4/10. 1921 — C. 1923. IV. 884.) F r a n z .

Meilach Melamid, Deutacbland, Verbessern der Eigenschaften von Kolophonium. 
Man bydriert Kolophonium, am besten in Eg. in Ggw. einea Katalyaatora; durch daa 
Hydrieren yerliert daa Kolophonium seine Klebrigkeit. Beim Hydrieren aetzt man 
dem Kolophonium ungeaatt. Ole zu. Beim Hydrieren einea Gemiachea yon Kolo
phonium u. Ricinuaol findet nebenher eine Eaterbildung zwischen Kolophonium u. 
Ricinuaol atatt. Die Hydrierungaprodd. dienen zur Herat. von Seife, Schmiermitteln, 
Lederfetten naw. Daa bydrierte Kolophonium dient aueh ala Camphereraatz. (F. P. 
554 371 vom 24/7. 1922, auag. 9/6. 1923. D. Priorr. 4/8. 1921, 1/5. u. 21/6.
1923.) F r a n z .  

Erdol- und Kohle-Verwertnng A.-G., BerliD, und Franz Zernik, Berlin-
Wilmeradorf, Herstellung von Kunstharzen und Kunsłwachsen aua durch doppelte 
Umsetzung gewonnenen, in W . prakt. unl. naphthensauren Salzen, dad. gek. dafi zur 
Herat'. von bia zur Farbloaigkeit hellen Prodd. von einer durch Deat. gewonnenen 
Naphthensaure auagegangen wird u. Gemiache von Salzen zweier oder mehrerer 
Metalle hergeatellt werden, die man bei hoehatena 160* bia zur Sprode trocknet. 
W achsartige Stoffe erbSlt man, wenn man die Misfhungen mit Stoffen zuaammen- 
schmilut, die bei gewBbnlicher Temp. starr u. nicht fliichtig aind, u. mit den Naphthenaten 
in der W arnie klare Lagg. geben, z. B. Cereain, Paraffin, Japanwacba, Carnaubawacha, 
Wollfett. An Stelle der gemiachten Fallungen kann man aueh einfache Naph- 
thenate verwenden. (D. E. P. 388 289 KI. 22h  vom 5 /2 . 1921, auag. 11/1.
1924.) F ra n z .  

The Condenslte Company o f America, Bloomfield, New Jeraey, V. St. A.,
iibert. yon: Donald Sargent Kendall, Glin Ridge, New Jeraey, Harzartige Kon- 
densationsproduktc aus Phenolen und Aldehyden. (Can. P. 232251 yom 4/8. 1922, 
ausg. 26/6. 1923. — C. 1921. IV. 45.) S c h o t t l a n d e r .

C. K u las , Leipzig, und C. P a u lin g , Leipzig-Lindenau, Harzartige Konden- 
sationsprodukte aus Phenolen und Formaldehyd. (Schwed. P. 54109 yom 6/12.
1920, ausg. 28/3. 1923. D Prior. 23/2. 1920. — C. 1923. 1256.) S c h o t t l a n d e r .

E n g in e  M eten ier, Paria, Lack zum Warmlaćkieren, dad. gek., daB ein Gemiach 
Von Leinol, H ,S 0 4 u. Carbolaaure am RiickfluBkuhler gekocht u. nach dem E r
halten mit der gleichen Menge Bzn. yerd. wird. — D ie erhaltene peebartige M. 
liefett feathaftende, hitze- u. aSurebeatandige Uberzuge. (D. E. P. 358624 KI 22 h
vom 23/11. 1920, ausg. 13/9. 1922.) . F ra nz .
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Hugo Stoffel, Freiburg i. Br., Auffrischung- und Beinigungsmiitel fur Streich- 
musikinstrumente nach D. E. P. 353569, dad. gek., daB statt der 35 Teile geruch- 
losea Petroleum das gleiche Quantum Terpentinersat*, z. B. Tetralin o. dgl. ver- 
wendet wird. (D. R. P. 358625 KI. 22h vom 28/5. 1921, ausg. 12/9. 1922. Zus. zu
D.R. P. 353569; C. 1922. IV. 254.) F ba n z .

Carl Jager, G, m. b. H., Erfinder: Franz Pohl, Dusseldorf, Sikkałive, Leinol- 
firnisersatz und Ersatz fiir oxydiertnde Leindle, bestehend aus Cobaltbleisalzen ver- 
seifter Fette, fetter Ole, organ. Sauren usw. — Durch den teilweisen Ereatz des 
Co in den Trockenmitteln durch Pb wird die Trockenfahigkeit nicht oder nur 
wenig Yermindert, (D. R. P. 385 494 KI. 22 h vom 29/10. 1921, ausg. 29/11. 
1923.) F b a n z .

Hans Schachenmayr, Kempten i. Allgau, Herstellung von flussigem Siegellack, 
dad. gek., daB eine unter LuftabsehluB gemengte M. von trocknenden Ólen u. 
Leichtol mit fl. Leim erhitut u. nach Zusatz von Farben u. Fiillmitteln unter Ab- 
haltung von Luft in Behaltnisse gefiillt wird. (D. R. P. 385495 KI. 22 h vom 9/10. 
1921, ausg. 23/11. 1923.) F b an z .

International Western Electric Company, Inc., New York, flbert. von: 
C. D. Hocker, East O an g e , New Jersey, V. St. A., Uberzugsmasse aus Harz- 
lóswngen. (Can. P. 230733 vom 10/6. 1921, ausg. 1/5. 1923. —> C. 1922. IV. 
1089.) F b a n z .

H A. Eimmer, Glasgow, Hartę und Uberzugsmasse, Man erhitst Harz nach 
dem Entfernen der fluchtigen Anteile u. des Harzols eolange, bis das Prod., in fl. 
ZuBtand aufgestrichen, einen bei 0° nicht spriDgenden Cberzug liefert. Zum Ge- 
brauch wird das Prod. geschmolzen u. in  einem trocknenden oder nicht trocknen
den Ol gel. u. mit Farbstoffen, Fiillmitteln usw. vermischt. (E. P. 206247 vom 
4/8. 1922, ausg. 29/11. 1923.) Fb^nz.

T e tra lin  G. m b. H., Berlin, Terpentinolersałz. (H oli. P . 8675 vom 5/1.1921, 
ausg. 15/3. 1923. D. Prior. vom 18/12. 1915. — C. 1923. IV. 883.) F b an z .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
G. B. Deodhar, Uber die Langsdehnung und Poissons Verhdltni8zahl non 

Kautschuk. Die Abweichung von Y o d n g s Moduł wurde unter Belastung unter
sucht u..gefunden, daB nur bis 5/4 u. ab 2 mai der urspiiinglichen Lange die Werte 
von L ^ /Y  =  K  (L  ist die Lange u. T  Y oungs Moduł) auf einer Garaden liegen. 
Die erhaltenen W erte sind nicht mit der Oneschen Zug- u. Druckformel (Proc. 
Tokyo Math. Soc. 7. 39) in Einklang zu bringen. P o is so n s  Zahl ist nicht konstant, 
8ondern nionmt mit wachsender LaDge ab. (Philos. Magazine [6] 45. 471—79. 1923. 
Muir Central Coli. Allahabad, In d ie n ) E a sz fe ld .

J .  M c G avack, Substitution und Addition von Chlor an das Kautschufonolekul. 
(India Rubber Joum . 66. 4 9 5 -96 . 1923. — C. 1923. IV. 952.) P ie c k .

Ernest Hopkinson, LS-Kautschuk. — E in  neuer Bohkautschuk. Kautschuk- 
milch wird entgegen den iłblichen Verff nicht durch irgendwelche Zusatze koa- 
guliert, sondern aua ihr durch Verspriihen in einem geheizten, mit L uft oder einem 
inerten Gase gefiillten Raume ais gelbweiBe schwammige M. der Kautechuk ge- 
wonnen. Das Prod. hat hoheren Gebatt an Asche, wss. E xtrak t, Acetoneitrakt u. 
N-Verbb-, ais anderer Kautschuk. Die in W . 1. Bestandteile sind N-Verbb., Zucker 
u. Salze. Der Zucker verleiht dem Prod. einen typ. Gerach. D er LS-Kautschuk 
hat ausgezeichneten Nerv u. braucht zur Verarbeitung keiner w eiteren Reinigung, 
ist beli- bis dunkelbraun gefirb t u. eignet sich ausgezeichnet fiir alle Weich- 
gummiarten. (Ind. and Engin. Chem. 15. 1267—69; India Rubber Journ. 56. 13 
bis 16. 1923. New York [N. Y.].) G b iu h e .
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0 . de Vries, Koagulatiomertćheinwngen in  Eevea Latex. D ie Koagulation, 
die gewohnlich durch Bakterien, Enzyme, Harze, Proteine ubw. beeinfluBt wird, 
yerlauft in zwei Stufen, namlich eratens der Ausfloekung, zwei ten a der Zuaammen- 
ballung der einzelnen Flockchen. Beide Vorgange fallen zeitlich gewohnlich bo 
nahe znsammen, da8 man sie nur achwierig getrennt untersuchen kann. Eine be- 
standige Ausfloekung ohne Zuaammenballung kann man wie folgt erhalten: Man 
verd. den L ates m it 9 Vol. W . u. erhitzt zur Abtotung von Bakterien u. Enzymen 
auf 95°, 8etzt dann nach AbkuhluDg eine geeignete Menge Eaaigsaure (0,05%) zu, 
worauf in wenigen Minuten der Kautschuk in Form kleiner Flockchen, mkr. be- 
atehend aus losen, zuaammenhangenden Kautachukkiigelchen, aufsteigt, ein Zastand, 
der sich mehrere Tage halt. Zusammenballend wirken in dieser Fl. nur bestimmte 
Koagulierungsmittel, Enzyme u. Auatrocknung, yon erateren beaonders A. bei Gg w. 
yon Salzen, Chinin, Thymol u. /9-Naphthol; yon Eg. geniigen geringere Spuren ais 
bei frischem Lates. Von Enzymen koaguliert Papain aofort, Pepsin nicht. Daa 
Enzym deB frischen L ates w irkt rasch koagulierend, bei 1 Teil frischem Lates, in 
25600 Teilen erhitztem tritt noch uber Nacht Klumpenbildung ein. Koagulations- 
zeit u. Menge an friachem L ates lasaen sich durch eine Kurye daratellen. H ,S u. 
HCN yerzogern atark. Das Latexenzym  wird auBer durch H itie  durch groBere 
Sauremengen zersto it, durch Deainfektionamittel wie Thymol, (S-Naphthol, Chlf., 
Toluol u. besonders durch H ,S u. HCN geschwacht. Milchserum wirkt ebenfalls 
zusammenballend. Die zusammenballende Wrkg. des Austrocknens ist so stark, 
daB Lates in  Pulyerform noch unbekannt iBt. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 42. 701 
bis 705 1923. Buitenzorg, Centraal-Rubberstation.) G r o s z f e ld .

C. C. L oom is und H. E . S tu m p , Em e Studie iiber KautsćhiM atex. Vf. macht 
Mitteilung uber Koagulationa- u. Konzentrationsversa. m it Latex yon H e y e a  b r a -  
s i l i e n s i s .  Nach einer kurzeń Beachreibung des Latex u. aeiner Eigenschaften: 
Kautschukgehalt, W ert der im Latex enthaltenen P io teine, mkr. Form der Latex- 
dartikel u. ihre negatiy elektr. Ladung, geht er Uber au f die yerschiedenen Methoden, 
durch die die phyaikal. u. chem. Eigenschaften gcandert u. durch dereń Anwcn- 
dung yerschiedene Kautachukprodd. hergeatellt werden koonen. Vf. erw ahnt die 
ublichen Koagulationayeiff. u. berichtet uber Veras., den Lates ohne Koagulation zu 
konzentrieren. 1. DaB Eindampfen im Vakuum bietet ernste Schwierigkeiten. —
2. Zentrifugieren in einer von Sharples Speciality Co. gelieferten Laboratoriums- 
zentrifage u. dereń UmBetzung in die Technik g ibt die Moglicbkeit, den Latex in 
zwei Fraktionen zu zerlegen, u. zwar in daa Konzentrat: spezif. leicht, kautschuk- 
reich mit groBen Kautschukpartikeln u. in die verd. Lsg.: Bpezif. schwer reich an 
Harzen, P /oteinen, Zuckern, arm an K autschuk, bezw. nur kleine Partikel davon 
enthaltend. DieBe Methode ist b e B o n d e rs  geeignet, um aua L ates yon geringer 
Qaalitat einen hochwertigen Kautschuk zu erhalten, ebenso kleine Kautachuk- 
partikel in der yerd. L sg. zu ImprSgnierungazweeken. — 3. Eine ebeufalls wirt- 
schaftliche Methode bei geeigneter Zallanordnung ist die Elektroly3e mit Verwen- 
dung yon Bemipermeablen Membranen. Vf. kritiaiert die Arbeiten yon ViCTOB 
H e n r i  u . berichtet iiber eigene Verss. an Hand der Arbeiten von C l a e k  u. L u b  
iiber die p jj. Bei undialyaiertem wie dialysiertem L ates t i i t t  die S a u r e k o a g u -  
la t io n  ganz charakteriat. bei pH =■ 5,5 ein. Bei Einw. saurer oder neutraler Metali; 
salze tritt nach H e n e i  eine Gel-B. ein , die wahracheinlich auf B. der Metallseife 
der Sauren in  Heyea mit dem gefallten Metali proteinat beruht. J e  nach Einw. 
eaurer oder neutraler Metallsalze ist auch die A rt des gebildeten Koagulates ver- 
schieden; auch die Temp. ist ein wichtiger F aktor; gezeigt wird die yerschiedene 
Einw. yon gewobnlichem u. yon halbkoaguliertem Lates, dessen Gelatruktar durch 
Bewegen zerBtort ist, auf Cellulose. Die Fahigkeit desAnhaftena iat bei letzterem 
hedentend erhoht. H ierauf beruht eine wichtige techn. Yerwendungsmoglichkeit
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(Gewebeiiberziige). Auch dia iiblichen Proteinkoagalatoren, wie HCOH u. Tannin, 
ergeben yerechiedene Typen von Halbkoagulaten. Vf. Btellt auf Grund mkr. Studien 
Hypothesen iiber die Entstehung der Koagulationen auf, die auf der eigenartigen 
mkr. Form der Kautachukpartikel basiert Bind. (India Rubber Journ. 66 339 —42. 
1923.) W . L in d n e b .

C. C. L oom is und H . E. S tnm p, E inige Probleme und interessante Phanomene, 
die beim H inzu filgm  von Zusatzen zu  Kautschuklatex auftretcn. Vff. erklaren aua 
dem Verh. des L ates ais lyophoben Kolloids, im Gegenaatz zu Kautschuk in organ. 
Loaungem., der sich ais lyophiles Kolloid yerh&lt, die Erscheinungen, die beim 
Yermengen von Latex mit anorgan. u. organ. Fiillafoften auftreten. Hauptsachlich 
drei Uraachen fiir die Koagulation des L a te i bei Zugabe von Fiillstoffen u. ihre 
Yermeiduog werden aufgefiibrt. 1. U n g e n iig e n d e  F e u c h t ig k e i t  d e r  T e i lc h e n .  
Bei Materialien, die leicht HsO abaorbieren, scheint es, daB dadurch die Kaut- 
schukpartikel in solcher Konz. zuiiickgelaBsen werden, daB sie koagulieren. Gegen- 
mittel: Vor Zugabe zu Latex iat das Fiillmittel m it H20  zu sattigen. 2. Ggw. von 
geniigend groBer positiver elektr. Ladung der Fiillstoffpartikel, um die negatiye 
Ladung der Kautachukpartikel zu entladen u. Koagulation heryorzurufen. Gegen- 
mittel: a) Zugabe einigen negatiy geladenen Materials zu Fiillm ittel, um die posi- 
tive Ladung vor Zugabe zum Latex zu neutralisieren. b) Zugabe yon Schutz- 
kolloiden (Proteine, Siarkę, D estrine; Glucoside, wie D igitalin, Saponin, organ. 
Sulfo- u. Carbonsauren). 3. Geringe Loslichkeit eines oder mehrerer Bestandteile, 
die dann eine. genugende Konz. eines koagulierenden łona auftreten laaaen. Gegen- 
m ittel: a) Zufiigung nicht koagulierenden Materials, das ein łon freisetzt, daa eine 
unl. Verb. mit dem atorenden łon eingeht oder seine Loslichkeit zuriickdr&Dgt. 
b) Zufiigung weiterer Schutzkolloide zum Lates. Substanzen, die die hier auf- 
tretenden Schwierigkeiten etwas beheben, sind die kolloidal gefallten Metallaalze 
ala H aupttypus der H ,0  1. irreyersiblen Kolloide. Von organ. Fullatoffen kónnen 
Leim, ferner Caaein n. Proteine ala typ. Schutzkolloide ohne Schwierigkeit zugesetzt 
werden, letztere jedoch erat nach Lsg. in  Alkali. Ole, wie Baumwollsaat- oder 
Leinaaatole, konnen in manchen Fallen d irekt zugegeben werden; alkal. Rk. dea 
L ater geniigt oft ais Schutzkolloid fiir die Emulsionsb. der Ole. Eine yorberige 
EmulaioDsb. mit einem Schutzkolloid ist jedoch aicherer. Der Stand der Aggregation 
iat aber sehr yerachieden je  nachdem die gemischte Emulaion ala solche koaguliert 
wurde oder die Teile vor der Mischung gefallt worden waren. Herat. Btabiler 
Emulsionen aus yulkanisierten Ólen, Faktisaen, bieten jedoch ziemliche Schwierig- 
keiten. Seifen konnen wegen ihrer alkal. Rk. direkt dem Latex beigefiigt werden, 
ebenBO Yiscoae, wenn yorher moglichat das NHS aua dem L atex entfernt iat. 
M ineralrubber, GibEonit, Mineralole konnen unter geeigneten Bedingungen emul- 
giert werden. Verwendung yon Lałex im Zusammenhang mit Papierbrei zeigt das 
Verf. von K a t e .

Fiir die Oberfiihrung yon L ates in yulkanisierten Kautschuk gibt ea zwei 
W ege: 1. Y e rf . y o n  S c h id b o w itz . Vulkanisieren, ohne den kolloidalen Zu8tand 
des Latex zu zerstoren. 2. S, besondera kolloidaler S, u. ein geeigneter Katalyaator 
werden mit L ates gemischt, die Mischung koaguliert u. ynlkaniaiert. Y o ry u lk a n i-  
sation ( S c h id b o w itz ,  U. S. Patent 1443149; G. 1923. IV. 115). Alkal. Latex 
wird im Autoklayen mit S u. Katalyaator auf 140° erhitzt. Die Versa. fiihrten 
leicht bis zu einem bestimmten VulkaniBationBgrad, auch ohne Katalyaator. Die 
Methode ist geeignet, um den Mechaniamus der Vulkanisation zu atudieren. Ais 
tatsiicblich an Kautschuk gebundenen S wurden 0,48% S gefunden. Ebenso zeigte 
aber derVera., daB mit Latex ohne weitgehendate Koagulation ein h o h e r e r  Vulkani- 
sationagrad nur schwer zu erreichen ist. D ie mkr. Form der Latesartikel iat nach 
der Yulkaniaation weitgehend yerSndert. N a c h y u lk a n i s a t i o n .  Nach der ge-
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wohnlichen Methode kann S mit Latex u. Katalyeator gemischt werden. Die 
Mischung kann wie L a te s  selbst yerwendet werden. N ach Wegschaffen des 
H iO  kann  daa Prod. der gewohnlichen Behandlung unterworfen w erden, um 
die Vulkanisation durchzufiihren. (Chem. Metallurg. EDgineering 29. 540 — 42. 
1923.) W . L in d n e r .

D. F . Twlss und F . B. Jones, E ine wichtige Variable in Bohgummi. In  
reinen Gummi-Schwcfelmiachungen, die soyiel Schwefel enlhalten, daB Uber- 
yulkaoisation iiberhaupt moglich ist, spielt eine groBe Rolle der sogenannte 
„Plateau-Effekt“. Es iat .darunter zu yeratehen, daB die Featigkeitakurye ein sehr 
yerbreitertes Maximum aufweist, oder daB optimale physikal. Eigenschaften wahrend 
moglichst yerschieden langer Heizzeiten zu erreichen sind, so daB die Gefahr einer 
Oberyulkanisation nicht so groB ist. An zahlreicben Verss. konnten Vff. nun 
zeigen, daB der „Plateau-Effekt" bei yerschiedenen Rohgummisorten ein ver- 
achiedener ist. W ahrend die chem. Veranderung bei hard fiae Para gleiche Heiz- 
zeit beansprucht wie bei Plantagengummi, werden optimale physikal. Eigenschaften 
bei ersterem viel schneller erreicht. Dem „Plateau-Effekt“ ist es zuzuschreiben, 
daB fiir yiele Zwecke, bei denen es aich um ungefiillte Mischungen bandelt, fine 
Para yorgezogen wird. Durch beaondere Behandlung laBt Bich auch bei Plantagen- 
gummi ein „yerlangertes Optimum1* erzielen. Auch manche organ. Beschleuniger, 
wie z. B. A thylidenanilin, wirken in dieser Hinsicht giinstig. Die A rt des 
Raucherns bat keinen EinfluB auf dieae Eigenschaft. (Journ. Soc. Chem. Ind. 42. 
T. 505—9. 1923.) . P ie c k .

W .  C. Davey, Die Yulkanisation von Gummilattx. Die an Hand zahlreicher 
Kuryen auBfuhrlich beschriebenen Veras. ergaben folgendes: 1. Latex laBt sich h. 
yulkanisieren, ohne dabei zu koagulieren. Der aus dem yulkanisierten Latex 
isolierte Gummi erweist sich durch pbysikal. u. chem. Priifungen ais yulkanisiert.
— 2. Bei yerlangerter Heizungszeit nimmt der Heizungsgrad ab. — 3. Kolloidaler 
Schwefel ist am aktiysten, dann kommt gefallter Schwefel, dann Schwefeiblumen. 
Der Unterschied beruht yermutlich auf der yerschiedenen Feinheit. — 4. Vulkani- 
sation kann durch Polyaulfide bewirkt werden. — 5. Der Vulkanisationegrad ist 
dem Gehalt an Schwefel nicht proportional, da groBere Mengen yerhaltnismaBig 
weniger akt. sind. — 6. Verdunnung des Latex bewirkt eine kleine Verzogerung.
— 7. NHa bew irkt eine kleine Verzogeruug. — 8. Anorgan. Beschleuniger in
kleinen Mengen sind wirkungslos, aber Zn(OH)8, im CberschuB yon N H S gel., wirkt 
beschleunigend. — 9. Bei hohen T em pp.' sind die ublichen organ. Beschleuniger 
im Latex weniger wirkungsyoll ais in trockenen Miachungen. Aber bei geeigneten 
niedrigen Tempp. konnen sie sogar ais „Ultrabeschleuniger“ wirken. — 10. Zum 
Koagulieren yon unyulkanisiertem u. yulkaniaiertem Latex aind die gleichen 
Mengen Koagulationsmittel notig. Mit yerd. Lsgg. yon CaCl, u. Essigsaure 
koaguliert yulkanisierter Latex schneller ais unyulkanisierter. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 42. T. 4 7 3 -4 8 4 . 1923.) P ie c k .

I r a  W illia m s  und D. J .  B e a v e r , Thermiiche Veriinderungen wahrend der 
Vulkani8ation. Die ausfiihrlich beschriebenen Verss. ergeben folgendes: W enn 
Gummi u. Schwefel zusammen erhitzt werden, wird zuerst etwas W arme ent- 
wickelt, dann wird W arme absorbieit, zuerst wenig, gegen Ende der Ek. mehr. 
Die entwickelte W arme entstammt der Rk. des Schwefels auf Gummi. Bei der 
Rk. zwischen Gummi-Beschleuniger, Schwefel-Harz oder Schwefel-Beschleuniger 
wird keine Warme entwickelt, Beschleunigung der Rk. durch Beschleuniger, e r
hohter Schwefelzusatz u. erhohte Heiztemp. bewirken jedes eine Erhohung der 
entwickelten W aime. (Ind. and Eogin. Chem. 15. 255—58. 1923. Akron.) P ie c k .

W. B. W eigand und H. A. Braendle, Verbleiben von Kalanderkorn nach der 
Yulkanisation, (Vgl. India Rubber Journ. 65. 565; C. 1923. IV. 114.) Die Korn-
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wrkg. wurde untersucht an 5 yerachiedenen, teils stark gefiillten Mischungen, die 
4 yerachiedenen Arten yon Heizungen ausgesetzt wurden. Diese Heizungen ent- 
sprechen folgenden Bedingungen: a) in  Formen eingepreBt mit auBergewóhnlich
starkom Austrieb, b) frei geheist, c) in Stoff eiDgewickelt, d) in Formen ein-
geschloasen, aber ohne nennensweiten Auatrieb. Es ergibt aich im wesentlichen
folgendes: Die Kornwrbg. kann bei yielen Arten yon Miachungen, aueh bei un- 
gefiillten, nach der Vulkanijation beatehen bleiben. Die Kornwrkg. kommt sowohl 
dem Gummi wio dem Fullmittel zu. Die W rkg. dea Gummia kann durch die A rt 
der Heizung erhalten bleiben oder aufgehoben werden, die des Fiillmittels bleibt 
unter allen Umatanden bestehen. Alle Fullmittel erhohen die Kornwrkg., am
meiaten aber die, die nadelfórmige Kryatallatruktur beaitzen. (Ind. and Engin. 
Chem. 15. 259—62. 1923) P ie c k .

B. J .  E ato n  und B . 0 . B ish o p , Die W ir kun g der Oxyde des Arsens a u f den 
Grad der Fulkanisation tton Kautschuk. Es zeigte a ic h , daB A s,08 u. A?a0 6, Aa,Sa, 
metali. Aa u. gewiaae organ. As-Verbb. den Grad der Vulkanisation von Kautschuk 
b e e c h le u n ig e n  oder yerz8gern je  nachden angewandten Mengen. As,Os beschleunigt 
in  aehr geringen Mengen die VulkaniBation in Kautschuk-S-Gemischen; durch 
groBere Mengen dayon laBt Bich keine grofiere W rkg. erzielen. Dio Mengen, die 
die Schwankungen im Grade der Vulkanisation bew irken, aind yon der GroBe der 
Yerunreinigungen, wie aie im S oder in andern bei der Bearbeitung yon Boh- 
kautachuk oder bei der Herat. yon Kautachukwaren gebrauchten Chemikalien yor- 
kommen. ZnO h e b t  die b e B c h le u n ig e n d e  W rkg. yon AasOs in  S auf die Yulkani- 
Bation auf u. bewirkt eine Verzogerung. Unterachiede in der Vulkanisation bei 
Anwendung yerachiedener Proben yon S konnen auf die Ggw. yon S ala Ver- 
unreinigung zuriickgefuhrt werden. In  W. 1. organ. Aa-Verbb sind yon einigem 
W erte ala Bescbleuniger bei der Yulkanisation. (Journ. Soc. Chem. Ind. 42. T. 
303— 7. 1923. Kuala Lumpur, F .M .S )  B O hlk .

F . Twisa und F . Thom as, Vulkanisationsbeschleunigung d u rch  Xanthogenate 
und der Einflufi von M ttalloxyden ais Aktivatoren. Die Veraa., die durch zahl- 
reiche Tabellen u. Kuryenbilder naher erliiutert B ind, ergeben in der Hauptsache 
folgendes: die Zinkalkylxanthogenate sind sehr starkę Beschleuniger bereita bei einer 
Vulkanisationstemp. yon 78°. Bei 148° sind aie langst nicht so wirkuDgayoll u. 
ergeben yiel schlecbtere Prodd. Unter 138° ist der Verlau£ der Vulkanisation ganz 
anders ais gewohnlich. Selbst mit 10°/0 S tritt aueh bei langer H eudauer keine 
tJberyulkanieation ein. Die Vulkaniaation setzt ao schnell ein, daB die Kurven fiir 
Festigkeit, Dehnung u. YulkaniBationakoeffizienten prakt. geradlinig u. parallel der 
ZeitachBe aind.

Der Yulkaniaationegrad hangt ab yon dem Verhaltnia yon Zinkalkyliantho- 
genat zum zugesetzten Schwefel. Zinkoiyd hat einen wesentlichen EinfluB, doch 
ist 1% genug.

CadmiwnaU'ylxanthogmate wirken ebenso wie die Zinkyerbb. — Cadmiumoxyd 
lat ala Aktiyator fast ebenso wirkungayoll wie Zinkozyd, Mg- u. Hg-Oxyd sind 
wirkungalos. (Journ. Soc. Chem. Ind. 42. T. 499—505. 1923.) P ie c k .

C a rro ll C. D avis, Natiirliche AUerungsversuchc an Kautschukfabrikaten, die 
Ultrabeschleuniger enthalten. Vf. betont, daB bis j^ t t t  nur sehr mangelhafte Angaben 
dariiber bestehen, welche Veranderungen in der Qualitat von Kautachukfabrikaten 
beim Altern der Prodd. vor sich gehen, d. h. welches der EinfluB der yerschiedenen 
Faktoren wie Dauer der VulkaniBation, Verhaltnia yon Kautachukmenge, S, Fiill- 
m ittel u. Beaebleuniger auf die Prodd. im Augenblick der Herat. u., in  unserem 
Falle, nach einem zweijahrigen Lagern ist. Yf. fiihrt seine Verss. mit zehn organ. 
UltrabeBcbleunigem durch. E r yariiert die Mengen der einzelnen, oben erwahnten 
Beatandteile mannigfaltig u. g ibt zahlreiches zablenmaBiges Belegmaterial. Ala
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W ertmesser fiihrt er die bei der Papierfabrikation iiblichen Normen ein. 1. Prozent- 
dehnung d. h. die Verlangerung bis zum AbreiBen, auegedrttckt ais Mebrfacbes der 
ursprilnglichen Lange in Zoll. 2. Bruchlaat in Pfunden pro Quadratzoll. 3. Bleibende 
Lange nach der ReiBprobe (Scbopperscher Apparat), ausgedruckt ala °/o bleibende 
Yerlangerung an der Bruchstelle. Ea bedeutet z. B. 25, daB einem Zoll vor der 
Verlangerung l 1/* Zoll dam ach entspricht. Beispiel: Smoked Sheets 100, S. 2, ala 
Beschleuniger Diatbylammonium - diatbyldithio - carbaminsaure 1, Zinkosyd 100. 
DehnuDg: Neu 1—7,4, zweijahrig 1—7,0; Bruchlaat: Neu 3720, zweijahrig 3850; 
Bleibende Verlangerung: Neu 25, zweijahrig 22. Die Vers8.-Resultate aind aber, 
wie Vf. betont, unvollataudig u. lassen yerallgemeinernde Schluase n icht zu. (India 
Rubber Journ. 66. 303—306. 1923.) W . L in d n e b .

I r a  W illia m s , Selen in  Gummimischungen. (Vgl. Journ. Ind. and Engin. 
Chem. 10. 117; C. 1919. II. 430.) Se fiir gich allein ist faat unl. im Gummi, zu- 
mal es infolge aeinea hoben F. nicht in geschmolzenem Zuatand eingefuhrt werden 
kann. Dagegen ist es mit geachmolzenem S in jedem  Verhaltnis miachbar. Ea 
bildet dann ein eutekt. Gemiscb yom F. 106°, enthaltend 40 Atom-°/0 S. Solche 
Mischungen konnen leicht in den Gummi eingefuhrt werden u. bilden dann einen 
unbegrenzt haltbaren „m aster batch*1. Die Farbę von Se-haltigen Mischungen geht 
yon gelb iiber orange, d u n k e lro tjn  dunkelbrau iiber in dem MaB, wie die Teilchen- 
groBe dea Se wachst. Die Krystallisation yon S im Gummi kann durch daB iso- 
morphe Se eingcleitet werden. Dadurch werden metaatabile S L sgg . yerhindert u. 
das Au8bliihen unyulkaniaierter Mischungen yermieden. Die V erss.'zeigten, daB 
Se in  Gummi-S-Miachungen deutlich beachleunigend w irkt, wahrend nur eine Behr 
geringe Menge Se an Gummi gebunden wird. Se allein bewirkt keine Vulkani- 
sation, dagegen wobl bei Ggw. eines organ. BeBchleunigers. Ea laBt aich daher 
schwer entacheiden, ob Se nur ais Beschleuniger w irkt oder ob es eine epezif. 
Wrkg. ausiib t — Die analyt. Best. yon Se neben S ist schwierig, da aich Se mit 
Aceton nur so lange eitrahieren laBt, ais noch freier S in Lsg. geht. In  einem 
Vulkanisat, daB keinen freien S mehr en thalt, laBt aich das Se durch Auazahlen 
unter dem Mikroskop beat. — W enn die Vulkaniaation in Ggw. von Se ausgefuhrt 
ist, findet aich im Acetonextrakt des Vulkanisats betrachtlich weniger Harz ais 
gewohnlich. (Ind. and Etigin. Chem. 15. 1019—21. 1923. Akron.) PlECK.

E in  „S chw eilJ“-P roze ii f iir  K an tsch u k . Priifungen durch das nationale 
physikdl. Laboratorium. Berichtet wird iiber Versa.-Ergebnisse des nationalen 
phyaikal. Laboratoriuma mit einem neuen, , ,F lu x “ genannten Mittel, um Kaut- 
Bchukteile sowohl miteinander, wie m it anderem Materiał aehr feat zu yerbinden. 
Prakt. yerw ertbar ist diea Mittel z. B. bei Reparaturen an Autoreifen. Intereasantea 
Zahlenmaterial fiir die Bruchlaat der mit diesem Mittel bebandelten Teile wird ge- 
geben. (India Rubber Journ. 66. 343—44. 1923.) W . LlNDNEB.

T. C a llan  und N. S tra ffo rd , Die Analyse von organiećhcn Gummiwlkanisations- 
besćhleunigern. Besprochen werden die qualitativen u. quantitativen Unter8uchungs- 
metboden der ublichsten Beschleuniger. Phenólate u. Naphtholate, 11. in W . Rk. 
alkal. beim Ansauern der waa. Lag. fallt bei Ggw. yon Naphtholat ein Nd. yon 
Naphthol aus. Phenol iat mit Bromleg. zu titrieren , Naphthol mit diazotiertem 
p-Nitroanilin. — Primare Aminę geben am Geruch kenntliche Carbylamine, u. 
diatotiert mit (3-Naphtbol rote FarbatofFe. m-Diamine geben mit HNO, braune 

P Diamine auf Zusati yon HC1 saurem Anilin mit KsC r,07 intenaiye Blau- 
ftrbung. — p-Nitrosodimethylantlin, griines Pulver, etwaa L in W. zu einer tief 
gelbbraunen Lsg. p-Nttroiophenol, dunkelbraunea Pulver, weDig 1. in W .; die 
Bchwach gelb-griinliche waa. Lag. wird mit NaOH dunkelbraun. a-Nitroso-fi- 
Naphthol, braun, wenig 1. in W .; die hellbraune wbs. Lsg. wird mit NaOH leuch-
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tend gelbgriin. Die Lsg. in  verd. A. gibt mit einer Eisensalulsg. einen dieken 
braunen Nd. p-N itrosoiim tthylanilin  ist zu identifizieren durch Umwandlung in 
Metbylenblau. Ali diese Korper lassen sich mit Titanchlorid oder -sulfat titrieren. 
D ie Lsgg. diirfen aber keineafalls iiber 60—70° erbitzt werden. Die Methode von 
C la u s e r  (Ber. Dtsch. Chem. GeE. 34. 891) ist nicht zu empfehlen. — Arylguanidine, 
fast unl. in W., 11. in A., ais Basen in verd. SSuren 1. Sie lassen sich mit Sauren 
titrieren. D ie meisten Salze sind schwer 1. Mol.-Gew.-Best. durch Gefrierpunkts- 
erniedrigung in Campher gibt fiir die meisten Gaanidine einen Anhaltspunkt. Zur 
Reinigung u. quantitativen Best. empfiehlt sich Fallung ais P ikrat. Diphenyl- 
guanidin, F. nicht unter 142°, mindestens 94% in A. 1. Base enthaltend. In  h. 
Toluol bleiben die Verunreinigungen wie Bleisalze, Tetraphcnylguanylguanid ungeL 
Triphenylguanidin, F . nicht unter 143°, mindestens 96% Base, hochatens 1% unl. 
in h. Toluol. W ird eine l% ig . Lsg, der Base in uberschiiasiger verd. HC1 mit 
einer 10%ig. L?g. von NH«NCS oder einer 20%ig. L?g. von HCIO, yersetzt, so 
fallt bei Ggw. von TripheDylguanidin ein dicker, weiBer Nd. aus, von reinem Di- 
phenylguanidin dagegen nicht. — Arylguanylguanidine, wss. Lsg. reagieren Btark 
alkal., mit einem Tropfen CuSO^-Lsg. entsteht ein flockiger rosa Nd. Mol-Gew., 
B asititat u. N-Gehalt geben einen Anhaltspunkt. o- Tohylguanylguaniditi addiert 
im Gegensatz zu den einfachen Guańidinen 2 Mol Pikrinsaure. — TMocarbanWd, 
laBt sich mit Bromlsg. titrieren. Mol.-Gew.-Best. durch Gefrierpunktserniedrigung 
in Campber ist hier nicht durchfdhrbar. Di-o-tolylthioharnstoff, F . 155°. LiiBt sich 
mit Bromlsg, nicht titrierten. Di-p-tólyUhióharnstoff, kaum 1. in A., F . 175° aua 
Bzl. — Dtthiocarbaminsauren entwickeln mit verd. Sił uren CS,. Da sie sehr 
starkę Beschleuniger sind , werden sie meiat mit einem betrachtlichen Gehalt an 
z. B. Kaolin gehandelt. Zur Gehaltsbest. wird am besten mit verd. Saure deat., 
der entweichende CS8 in alkoh. Lauge absorbiert u. das gebildete Xanthogenat 
mit Jodlag. ti tr ie r t  D er Riickatand wird alkal. gemacht, wieder deat., u. die ent- 
weichende Baae in  titrierter Saure abaorbiert. Alkyldithiocarbamate lassen sich in 
alkoh. Lag. mit Jodlsg. titrieren, wobei sie in Thiuramdisulfide iibergehen. Thiu- 
ramdisulfide abaorbieren kein Jod u. werden durch yerd. Sauren kaum angegriffen. 
Durch Red. in alkoh. Lsg. mit Magneaiumspanen u. veid. HjSO^ u. gleichzeitiger 
B est zers. sich das entstehende Dithiocarbamat in  Base u. abdeatillierenden CS,, 
der in alkoh. Lauge absorbiert wird. Durch T itration von Base u. CSs, die dem 
Red.-Prod. des Disulfids entaprechen, laBt sich desaen Gehalt berechnen. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 43. T. 1—8. 1923.) P ie c k .

T la s tiz ita t  von  n n v n lk a n is ie r te n  K au tsch n k m isch n n g en . Eine mrtvolle 
phyiikalische Prilfung. Die A pparatur ist derart eingerichtet, daB in einem, in 
einem W. oder Glycerinbad erwarmten, kon. zulaufenden GefaB die betr. Probe 
bei einer bestimmten Temp. einem Druck ausgesetit u. ais Faden am unteren Ende 
ausgepreBt wird. In  bestimmten Zeitintervallen wird durch eine Vorr. eine Ein- 
kerbung des austretenden FadenB vorgenommen. Dieae Best. der Plaatizitat hat, 
wie an einem Beispiel gezeigt wird, besonderen p ra k t W ert, wenn sich z. B. er
geben batte, daB die Geschwindigkeit der Yulkaniaation bei verschiedenen Proben 
bei einer bestimmten Temp. bedeutend variiert. Es zeigt sich dann bei der Priifung, 
daB das Verbaltnis, in dem die Lange dea ausgepreBten markierten Fadena in 
gleichen Zeitintervallen sich verringert, ein auagezeichnetes MaB fiir den Fortgang 
der Vulkanisation bei der Yers.-Temp. darstellt. (India Rubber Journ. 66. 417—418. 
1923.) W . L in d n e r .

N. S. B ostock  und A iken , Spenoe & Co., Colombo, Ceylon, Konservieren von 
Laiex. Zur Verhiitung der Koagulation yersetzt man L a te i mit 1. NaOH, 2. Ca(OH)„
3. NajCOj u. den flblichen Konaeryiernngsmitteln, Phenol, H-COH, NH,. (E. P. P-



1 9 2 4 . I . Hxm. A th e r i s c h e  O le ;  R ie c h s to f f e . 1 2 8 1

206163, 206164 u. 206165 vom 29/10. 1923, Auszug yeroff. 19/12. 1923. Prior. 
30/10. 1922.) F b a n z .

G enera l R u b b e r  Com pany, V. St. A., Verfahren zur Gewinnung von Kaut- 
schuk aus Latex. (F. P. 548979 vom 15/3. 1922, ausg. 30/1. 1923. A. Prior. 7/12.
1921. — C. 1923. IV. 884.) F ba n z .

Th. W . M iller, Ashland, Ohio, U. S. A., Kautschukmasse fu r  Golf balie. (Can. P. 
232019 vom 26/6. 1922, ausg. 19/6.1923. — C. 1923. IV. 834.) F banz .

Zom e G. m. b. H., Ham burg, Herstellung von Gummisohlenplatten, Absatzcn 
und dg l, dad. gek., daB man der Gummimischung etwa 5—10% der Gesamtmischung 
Pech, Harz oder Pseudókautsehuk u. daneben etwa 15—20% der Gesamtmischung, 
Kieselgur oder bas.-koblensaure Magneaia einverleibt neben etwaigen Farbstoffen, 
Schwefel u. etwaigen Yulkanisationsbeschleunigern u. dann yulkanisiert. (D. E . P. 
388433 KI. 39 b vom 28/3. 1922, ausg. 12/1. 1924.) F b a n z .

T h e C anad ian  C onso lidated  E n b b e r  Com pany, L im ited , Montreal, Quebec, 
Canada, iibert. v o n : E e e d  P h il l ip s  E ose, New York, V. St. A., Yulkanisitrcn von 
Kautschuk. Man vermischt Kautachuk mit akt. Kohle, die durch Calcinieren bei 
400—1200° gewonnen wird, u. vulkanisiert. (Can. P . 231086 vom 18/9.1922, ausg. 
15/5. 1923.) F ba nz .

P lan so n ’8 F o rsc h u n g s in s titn t G. m. b. H., Ham burg, Darstellung von dem 
Kautschuk nahestehenden vulkanisierbaren Stoffen. (D. E . P. 371710 KI. 39 b yom 
1/11. 1918, ausg. 17/3. 1923. — C. 1921. II. 655 [E. P. 156118J.) F b a n z .

K o n sta n tin  G eo rg i, Zehlendoif, Begenerieren von Altgum m i nach D. R. P. 
382989, dad. gek., daB die nach dem Abpumpen der erzielten Gummiregeneratlsg. 
in der gelochten Innentrommel zuriickbleibende Stoffteile durch entsprechende 
Drehung der Trommel bei maBiger Temp. einem Schleuderyorgang unterwoifen 
werden, um die Stoffteile gummifrei u. trocken in urBpriinglicher Gestalt u. in 
solchem Zustande zu erhalten, daB sie nach dem ZerreiBen wieder yerspinnbar sind. 
(D .E  P. 3 8 4 7 0 3  KI. 39a vom 11/8.1918, ausg. 5/11. 1923. Zus. zu D.R.P. 382989; 
C. 1923. IV. 1006.) FBiNZ.

W illia m  B each  P ra t t ,  W ellesley, iibert. an : E . H. C lapp E n b b e r  Com pany, 
Boston, Massachusetts, Begenerieren von Kautschuk. AlikautBchuk wird bei er- 
hohter Temp. mit 2—10% eines durch Einw. von Osalsaure auf Terpentinol er- 
haltlichen Prod. behandelt u. dann die Saure entfernt. (A. P. 1461675 yom 25/5. 
1918, aueg. 10/7. 1923.) F b a n z .

Max Lambeck, Barm en, Wasserfestmachen tton Naturhorn. (A. P. 1395191 
vom 12/8. 1921, ausg. 25/10. 1921. -  C. 1923. IV. 885.) K a u sc h .

Xm. AtheriscŁe Ole; Riechstoffe.
J o h n  M issenden, Geruchsbedingungen. Den Mangel einer einheitlichen W ert- 

best. fiir GeruchBtoffe sucht Vf. wie folgt zu beheben: Die Starkę des Geruchs 
wird bestimmt: 1. durch Fliichtigkeitszahlen, 2. durch Messung der Loslicbkeit der 
fluchtigen Substanzen in der Fl. des Geruchsorgans. Die A rt des Geruches wird 
ermittelt durch 3. Unters. der in der Geruchsfliissigkeit stattfindenden chem. Rk. 
Zu 1., Messung der Fliichtigkeit erfolgt durch Best. des Gewichtsyerlustes yon 
1000 g einer Substanz bei gleichem Druck u. Temp. in einer Standardzeit von
1 X 1010 Stdn. BeobachtuDgen yon W o k e b  (Journ. Physical Chem. 10. 455;
C. 1906. II. 1000) iiber die Proportionalitat der Starkę deB Geruches u. intramole- 
kularen Spannung erganzt Vf. dah in , daB sehr fliichtige, aber in der Geruchefl. 
unl. Korper geruchlos sind (Brenzcatechin). Zu 2. die Theorie yon B ack m an  (Journ. 
physiol. et path. gen. 1917. 1), wonach riechende Stoffe 1. sind in W . u n d  Geruchefl., 
u t unzutreffend, sondern sie mussen' 1. sein in letzterer, konnen es in W . Die 
Bedingungen, unter welchen Auflsg. eintritt, sind noeh ungeklart, bo daB auch die

VI. 1. 83
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yon anderer Seite angenommene W rkg. der Mol.-Vibration unsureicbend iet. Zu 3., 
die Geruchąualitat offenbart sich in der Einw. der chem. Rk.-Prodd. in der Ge- 
ruchsfl. auf die Gewebe. Beigegebene Tabellen zeigen die E in te iiu D g  der Rk.- 
Prodd. in yerechiedene Klassen. Vf. erwartet, daB sich aus den Ergebnissen der 
Geruchsunterss. auch Scbliiase ziehen lassen auf die Vorgange beim Geschmack. 
(Chem. News 127. 217—19. 1923.) B o c k .

L io n e l Guy R ato liffe , 'Ober die Zusammensetzung der athtrischen Óle. Vf. 
bespricht die Moglichkeiten, die sich in England zur Kultur u. Verarbeitung von 
Pflanzen auf aih. Ole bieten konnten, gibt eine BescbreibuDg der in  Sil Ifrankreich 
zur Anwendung gelangenden Verff. u. eine nach K aaaen geordnete Beschreibung 
der Eigenschaften usw. der einzelnen in den atb. ó len  nacbgewiesenen Beetand- 
teile. (Journ. of Roy. Soc. of Arts. Okt. 1922; Moniteur scient. [5] 13. 49—62. 76 
bis 89. 147— 160 1923.) H esse.

E n rico  B e ite , Uber das a u f maschinellem Wege gewonnene Ciłronenol. Die 
Eigenschaften von je  18 Proben Citronenol, die einerseits nach dem in Calabrien 
ublichen, andererseits nach dem neueren Verf. von V inci-Lo V ebde m a s c h in e l l  
gewonnen waren, werden in  einer Tabelle einander gegeniibergestellt. Die nach 
dem ersteren Verf. gewonnenen Ole haben im Durchsehnilt eine bohere D , eine 
groBere Drehung u. einen hoheren Gehalt an Citral, ala die nach dem Verf. VlNCI- 
LO V eede erbaltenen. Vf. schreibt diesen Unterschied der kontinuif-rlicben EiDW. 
dea W . bei letzterem Verf. zu. W enn man das Verf. von V inci Lo V eedk an- 
wenden will, eollte man ais Spulfl. ein leieht fliichtiges organ. Loaungsmittel an 
Stelle des W. anwenden. Es wird die Verwendung von Dichlorathylen empfohlen. 
(Riv. I t. delle easenze e profumi 5. 73—75. 1923. Meseina, Lab. der Bandels- 
kammer.) H esse.

J. L. S im onsen, B as atherische Ól aus den Blattern von P inus exceUa, ist 
den ath. Ólen aus Pinus longifolia u. dt-n von Abies Pindrow ahnlich, gelbliohea 
nach Piuen riechendea Ol, D .S080 0,8717, n D3!l =  1,4695, orD80 =  —37,83°, VZ. 14,0, 
AZ. 32,8, SZ. 1,3 Besteht zu ca. 81°/o au8 l-Ct-Pinen u. I fi-Pinen, enthalt auBerdem
l-Limonen, l-u  Terpineol (Nitrosochlorid F. 107°), Borneol, ein Sesąuiterpen u. 
einen Sepąuiterpenalkohol. Mit den Alkobolen vereetert sind yorhm den: Esaig- 
Baure, Butteraaure oder Isobuttersaure, Caprylsaure n. Laurineaure(?). (The Indian 
Forest R«cords 9. 341—44. 1923. Sep.) BE88E.

J. L. Sim onsen. Das atherische Ól aus dem H arz von P inus Gerardina Wall., 
hellgelbea Ol, D .% 0 0,8658, dd3° =» 1,468, =  +18,4°, SZ. 1,5, VZ. 9,1, AZ. 15,2.
Besiandteile: d a-P inen (73%) u. d-(5-Pinen (7°/0). AuBerdem ein Sesąuiterpen u. 
geringe Mengen eines Sesąuiterpenalkohols. (The Indian Forest Records 9. 335 
bis 348. 1923. Dehram Dun. Sep.) B e s s e .

V. M asaera, Uber atherische* Pfefferminzol ausgezogen aus Pfefferminzwasser. 
Bei der E erst. von Pfefferminzol fallen groBe Mengen Pfefferminzwasser ab, welche 
nach Verts. des Vfa. sich mit Voiteil auf fither. ó l  yerarbeiten lassen, indem man auf 
10 kg W . mit 500 g Bzl. ausachuttelt u. letsteres abdeat. Man eihalt so hellbiaune, 
auBeret mentholreiche Óie, welche sich gut yerwerten lassen. Vf. konnie in einer 
Kampagne aus den Abw8ssern eines Diatrikts so ca. 720 kg Pfefferminzol gewinnen, 
w elthe sonst verloren gewesen wareo. Der Verluet an Bsl betrug nur 8°/0, ao daB 
die Rentabilitat gew ahrleistet ist. (Boli, Chim. Farm. 62. 673—74. 1923.) GkiMME.

B. S aD jtva R ao  und J. J. S ndborongh , Wettaustrdlisehes SandelhoUdl. D is 
gewohnlich so genaonte ó l  stammt aus Fusanus epicatus bezw. Santalum cygnorum. 
einem von Santalum aibum yerachiedenen Baum. Die von den Vff dest Proben zeigten
D .,5„  0.957, nę’5 =  1,5019, orD =  —7,7°, Santalolgehalt S0% , Saiitalylacetat 2,4°/o- 
Das verseifte Ól ergab bei der frakt. Dest. bei 7 mm Druck 70—71%, d. h. faat so 
yiel Sanłalol, ais im Ol enthalten war. Eine Zers. dea Santalols war entgegen
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anderBlautenden Angaben hierbei nicht eingetreten. Auch durch Dampfdest. lieBen 
sich die leichter fluchtigen Anteile gut von den Sesąuiterpenalkoholen trennen. Durch 
Oberfubrung in den Bauren Phtlialeaur^eater lieB sich aus dem Rohol ein Gemisch 
zweier SefquiterpeDalkohole, m it nahe aneinanderliegenden Kpp. ieolieren. Der 
niedrig**r sd., vom Vff. a-Fusanol, C,6HJ40 , genannte Sesquiterpenalkohol zcigte 
K p , 146-149 , D .,5 0,9775, r Di5 l,50b0, a D«  =  +5,7°, 1. in 5,5 Tin. 60%igem A. 
b e i 5 - 6 l>. — Daa lo h e rs d  fi-Fusanol, Kp.6 153—155°, D.1615 0 9753, nD25 =  1,5100, 
M d 85 1=3 “ł~2,6°, 1. in 5,5 Tin. 60%igem A. bei 4°. Beide Alkohole scheinen bicykl. 
Sesąuiterpenalkohole mit 2,Doppelbindungen zu sein. Sie sind nicht mit den San- 
talolen identiach. Aua dem obigen Ci laBt sich durch Dest. ein Anteil gewinnen, 
der den Anforderungen der engl. u. amerikan. Pharmakopoe bzgl. der Loslichkeit, 
nicht aber btgl. des Drehungsvermogens entapricht. (Journ. of the Indian Inat. 
of Science 5. 163—76. 1923. Bangalore) H esse .

—, Htnwtise a u f Loslichkeit von atherisćhcn Olen u. synthet. Riechatoffen in  A., 
Isopropylalkohol, Glyceriq, Mineralol, Bittermandelol, 01ivenol u. NuBdl werden in 
einer Tabelle ausammengestellt. (Perfumery Essent. Oil Record 14. 379—81. 
1923) H esse .

Bodh R ay  S o b ti und Puran Slngh, Phenole in  Ajowansamendl. Neben dem 
Hauptbestandteil Tbymol wu de durch eingehende Untera. gioBer MeDgen Abfallols 
von der Thymolfabiikation Carvacrol nacbgewiesen. (Perfumery Easent. Oil Record 
14. 399- 1923. Scitidia [Indien].) H esse .

—, Fcstes synthotisches Menthol iat im englischen Handel neuerdinga zu kaufen. 
Die ver^leichende Unteis. mit dem friiher (Perfumery Eaaent. Oil Record 14. 294; 
C. 1923. IV. 1007) erwahnten fl. u. dem gewohnlicben Menthol ergab, daB erateres 
21/ł-mal u. das neue feate Menlhol l 1/, — 2-mal giftiger ala daa gewohnliche Menthol 
iat. Unter Beriieksicbtigung dieser Tatsachen konnen sowohl das synthet. fl., ais 
daa synthet. feate ais Erpatz des Mentbola der Brit. Pharm ak dienen. Das synthet. 
feate Menlhol hat F. 28—30°, Rp , eo 213,4—214,5°, opt. inaktiy. Fiir Mundwasser 
u. dgl. Coametica iat es gut brauchbar; ea iat nicht so seharf schmeekend ala das 
uatttrliche Menthol. (Perfumery Essent. Oil Record 14 375—76. 1923.) H esse .

C. T. Bennett und D. C. G a rra t, Bestimmung von nichtflticMigen Sauren in  
atlierischen Ólen. Die neue Methode beruht auf der Uuloslicbkeit der K-Salze ge- 
wisser Sauren in  A.: 1 cm des zu untersuch^nden Ola wird mit einer 10°/oig. Lsg. 
von KOH in absol A. kurze Zeit in einem Reagensrohr auf dem W asserbade er- 
hitzt. Entbt' h t innerhalb 1 Stde. kein Nd., eo ist dia Abweaenheit der folg^nden 
Sauren erwieaen, wahrend bei Ggw. der Sauren bezw. dereń Ester in den in ( ) 
angegebenen Mengen Ndd entstehen: Phthalaaureester (21/, u. l°/0), Zimtaaureester 
(21/łl70, mit 1 °/0 bildet sich der Nd. erst nach eiuiger Zeit; Bernateinsaureester 
(mit 21/,°/0 bildet sich ejne gelatinose M-, mit 1 °/0 ein kryaiallin. Nd.); W einsaure 
u. CitrODenaaureeeter (2*/j u. l° /0, kiyatallin. Nd beim Stehen); Benzoesaureeater 
(Nd. entbtebt erat nach lSogerem Stehen). (Perfumery Essent. Oil Record 14 359. 
1923.) H esse .

A. Gawalowski, Z ur Untersuchung des Rohpinens und zur Betriebskontrolle 
der Saturation des P in en s m it Salztaure. A uf Kienol priift man Pinen am besten 
Dach H e b z fe ld  (Ztsehr. f. offentl. Ch. 9. 454; C. 1804 1.548) mit K.OH; dagegen 
verasgt die Rk. mit H2SO, (Ztsehr. f. anal. Cb. 56 542). Zur annahernden Best. 
des Pinengehaltes dient daa Vol. der sich mit hochstkooz. HC1 abtrennenden oberen 
Schicht. Die HC1 etellt man aus Handela-HCl durch Eintragen von wasserfreiem 
CaCl, n. starkes Abkuhlen dar. Zur Verfolgung des Saturationavorgangs vergleicht 
man in gewiasen AbstSnd^n die sich abscheidenden Schichten in Reagenzrohren. 
(Ztsehr. f. anal. Cb. 63. 121—23. 1923.) Ju n g .

83*
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E rn s t  Teupel, Eilenburg, Btinigen eon Kienól, dad. gek., daB das Kienol 
nach Entfernen der sauren Bestandteile mit starker HCl gewaschen wird. — Die 
scharf riechenden Stoffe gehen in chlorhaltige wasserlosliche Prodd. iiber, wShrend 
die Terpene nicht angegriffen werden. Es wird ein angenehm aromat, riechendes, 
dem amerikan. ahnliches Terpenlinol erhalten. (D. B. P. 385073 KI. 23 a vom 4/11.
1921, ausg. 12/11. 1923.) Oelk eb .

XVI. Nahrungsmittel; Genufłmittel; Putterm ittel.
H. S e rg e r , Modernę EomervierungstechniŁ  Zusammenfassende Darst. mit be- 

sonderer Bertickaichtigung der Yitaminiiage u. der Sterilisation unter Mitverwendung 
des Vakuums. (Umschau 27. 769—73. 1923. Braunschweig, Versuchsst. d. Kon- 
servenindu8trie.) Gboszfeld .

Arnold K. Tankard, ErhaUungsmittel in  N ahrungm itteln . Statist. Angaben 
aber das V. von H aBO„ HCHO, Salicylsiiure u. SO, in Nahrungsmitteln in den 
Jahren 1913—1922 nach den Feststellungen des Stadt. Unters.-Amtes in Hull. 
D arnach wurde gefunden: H sBOa im Mittel in l l ° /0 der Proben mit Milch, oder 
in 56,4% ohne Milch; HCHO in 0,15% der Milchproben; Salicylaaure in  35,6% 
der Proben (Fruchtsafte, Gelees, Marmeladen, Friichte); SO, in 9,3% der unter- 
Buchten Fruchtsafte. (Vgl. Analyst 48. 444; C. 1923. 17. 956). (Analyst 48. 
5 4 0-41 . 1923.) B O hle.

C. IL  B a ile y , Mehlherstellung. Sammelbericht iiber die Einrichtung moderner 
Miihlen u. tiber die Mittel zur Bleichung der Mehle. (Ind. and Engin. Chem. 15.
1217-18 . 1923. St. Paul [Minn.].) Gbim m e.

Eoss Aiken Gortner, Mehl und B rot ais Jcolloidale Systeme. (Vgl. G o rtn eb
u. Sharp , Journ. Physical Chem. 27. 567; C. 1923. IV. 467.) Weizenmehl enthalt 
Gliadin, G lutenin, Łeucosin, Globulin u. eine Proteose. Von dieeen bilden die 
beiden ersteren ein physikochem. Gemiseh, bekannt unter dem Namen Kleber, 
welcher bei der Teigbereitung unter Aufnahme von W . ein ciast. Gel bildet, 
welches durch die durch Hefe gebildete CO, gedehnt wird. Mehle, welche hierbei 
yiel CO, zuruckhalten konnen, nennt man „weich“ , eolche mit wenig dehnbarem 
Kleber „hart“. Je  weicher ein Mehl, desto starker geht es auf, desto groBer das 
Vol. des fertigen Backwerkes. D iese Umstande hangen vor allem ab von den 
physikal. Eigenschaften des Glutenins, letztere lassen sich durch Einstellung auf 
PH “  3,0 durch Zusatz von Milchsaure gunstig beeinflussen, wahrend Behandlung 
mit 70%ig. A. die DehnbaTkeit des Klebers aufhebt. (Ind. and Engin. Ctiem. 15.
1218-19 . 1923. St. Paul [Minn.]) GhimmE.

K. Mohs, Visco$itat und Baclcfahigkeit. Durch Zusatz von Persulfat nach dem
Huviphriesverf. wurden Volumerhohungen iiber 20% ) bei einer Kombination des- 
selben mit „Eumphrit‘‘, einer Ca-Verb. der Chem. Fabrik A. L ange & Co. in Frank
furt a. M., bis zu 30%, mindestens aber rund 15% erreicht. Die Viscositatsmessung 
ergibt fiir die Voraussage derErhohung der Baekfahigkeit eines Mehles selbst keinen 
A nhalt, ebenso ist auch die Herleitung der Baekfahigkeit aus der Beurteilung der 
Eigenschaften des au?gewaschenen Klebers sowie aus dem Verhaltnis des trocknen 
zum feuchten Kleber unsicher. Die Viscositatszahlen der Mehle ordnen sich nach 
dem Ausmahlangsgrade, den man am besten mittels der Aschebestimmung ermittelt, 
da diese zwischen Inlands- u. Auslandsmehten keine Unterschiede macht. Auf- 
fallend ist namlich, daB die Inlandsmehle hoheren Ausmahluugsgrades niedrigere 
Viscositatszahlen ais die Auslandsmehle gleichen AuemahlungFgrades ergeben, was 
durch die yerschiedene Quellfahigkeit der Proteinstoffe bedingt ist. (Chem.-Ztg. 47.
889—91. 1923. Frankfurt a. M.) Groszfeld.

C. Brewster Morieon, Die Brotgarung. Sammelbericht uber die Vorgange bei 
der BrotgSrung u. iiber den EinfluB der Koblenbydrate, GSrungstemp. u. H-Ionen-
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konz. au f den Verlauf der Garung u. die Eigenschaften des Teiges. (Ind. and 
Engin. Chem. 15. 1219—21. 1928. Chicago [111.].) G eim m e .

H. C. Gore, Der W ert von Silpkartofftlmehl zur Brotbereitung. (Ygl Ind. and 
Engin. Chem. 15. 938; C. 1923. IV. 954.) SiiBkartoffeln werden gewaschen, in 
Scheiben geschnitten u. bei ca. 50° getrocknet. DaB daraua gewonnene Mehl kann 
in  Mischung mit viel W eizenmehl gut verbaeken werden. Die besten Resultate 
ergaben ZueStze yon l,5°/o Sttfikartoffelmehl. Die Triebkraft dieser Mischnng iiber- 
traf sogar noch die yon reinem Mehl. (Ind. and Engin. Chem. 15. 1238. 1923. 
W ashington [D. C.].) Gbimme.

W o rth  H ale , D ie Rolle des Brotes in  der Ernahrutig. Berichte uber Fiitte-
rungByerss. mit Ratten u. Tauben, aua welchen hervorgeht, daB nur Vollkornmehle 
eine yollkommene N ahrung abgeben, wahrend Auszugsmehle infolge Mangels an 
Vitamin B unbedingt eines Zusatzea von Milch bedurfen. (Ind. and Engin. Chem. 15. 
1221—24. 1923. Boston [Masa.].). Geimme.

C h a rle s  H offm an, Titrernahrung bei ausschliepiicher Brotdiat. Ausfiihtliche 
Besprechung iiber die Rolle dea Yitamin in  der Ernahrung. Daa „Vitovin“brot, 
hergestellt aus Vollkornmehl, Trockenmilch u. den iiblichen Salzzusatzen, bildet ein 
vollkommenes Nahrungsmittel. (Ind. and Engin. Chem. 15. 1225—32. 1923. New 
York [N. Y.]0 Geimm e.

L. A. F itz ,  Veranderungen in  Weizentypen. Uber TJrsaćhen und Wirlcung. 
Berieht iiber die in Amerika heimischen bezw. dort angebauten W eizentypen, ihre 
Eigenschaften u. durch Boden u. Klima bewirkten Yeranderungen. (Ind. and 
Engin. Chem. 15. 1215—17. 1923. New York [N. Y.].) G eim m e.

A. W . A lle n , Ghemisch-technische Methoden bei der Herstellung von Dorrobst. 
Beachreibung der Trockenanlage fiir Bosinen  in Califomien. (Chem. Metallurg. 
Engineering 30  10—12.) FBANCKENSTEIN.

J .  H. B uchanan  und P . A. Zook, Ydkuumtrockmwg. Um die Zeraa., denen 
A p fe l u. B i r n e n  beim Trocknen unterliegen, auf ein moglichat geringes MaB 
zuriickzufuhren, wurden Verss. angeatellt iiber die gunstigaten Bedingungen fiir 
das Trocknen im Vakuum. Ala solche erwieaen sich ein Vakuum yon 28 Zoll, eine 
Temp. von 70° u. eine Trockendauer yon 4 Stdn. Die Friichte wurden zunachst 
geachalt, dann geyiertelt u. die Viertel in W urfel yon etwa ‘/s Zoll GrijBe ge
schnitten. Daa Trockengut war gut in der Eracheinung (nicht yerfarbt) u. enthielt
2,5 bis 5,5°/0 W ., daa urspriingliche Obst enthielt 83—86°/o W* Beim Trocknen 
war ein Verlust an  GeBamtzucker wahracheinlich infolge einer geringen Zers. von 
Layuloae eingetreten; fem er hatte  sich der Gehalt an Inyertzucker auf Kosten der 
Saccharose yermehrt, u. es war ein geringer Verlust an Estern zu bemerken, was 
auf eine geringe AufachlieBung der Zellaubatanz der Friichte schlieBen laBt. (Chem. 
Metallurg. Engineering 29. 1097. 1923. Ames [Jowa]) R O hłe .

L. M ichiels, E in  Fali von m it Schwefeldioxyd behandelten NUtsen. Die Niisae 
Selen durch helle F arbę der Schalen, leichte Losloabarkeit der H aut yom Kern 
u. die Ggw. einer wsa. F i. zwischen H aut u. Kern auf. Die S 0 2-Best. durch 
E douard  C lin ą n a rt ergab: Kerne mit H aut 0,14%, Schalen 0,14°/0) in einer nach
4 Tagen entnommenen Probe 0,12, bezw. 0,07°/0 SO,. D er SO,-Gehalt der Schalen 
nimmt aho rascher ab ala der der Kerne. (Journ. Pharm. de Belgique 5. 781 bia 
782. 1923. LSwen, Uniy.) G eO S Z feld .

W ilh e lm  M eyer, Aguma-Gerstenlcaffee und andere Eaffee-Enatzstoffe. (E in  
Vergleich.) Die unterauchten Proben yon Aguma-Gerstenkaffee (F. T h Oels  Y er- 
e in ig te  H a r b u r g e r  Ó lfa b r ik e n ) ,  Ruma- u. Kathreinera Malzkaffee wiesen einen 
niedrigeren E itrak tgehalt auf ala einfach gebrannte Gerste, jedoch einen hoheren 
ala Roggenkaffee. Mischungen yon geroateten Cerealien u. W urzelgewachsen: 
Macafena, Cafetin, Kornfranck, Qoieta (griin), zeigten dasselbe Bild. Der nach
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einem neuen patentierten Verf. vor dem Roaten einem AufschluByerf. UDterworfene 
Aguma-Gerstenkaffee gab gegenuber Katbreiners u. Ruina-Malzkaffee zwar ein 
hoherea Estrakf, eine wesentlich bessere Auanutzung der Beatandteile dea Getieide- 
korns ist indes noch nicht erzielt. Der gemahlene Aguma-Gerstenkaffee batte einen 
stark aromat. Geruch, aueh die Aufgiisse waren von angenehmem Geaehrrack; 
Kaffeearoma auBerte sich nicht. (Pharm. Zentralhalle 64. 477—80. 1923. Chem. 
Untera.-Anst. Stadt Leipz'g.) D ie t z e .

A. C hap le t, Die Herstellung der Backpulver. An gaben aber die ru r  Ver- 
wendung gelangenden Miscbungen mit Weinaaure, sauren weineauren Salzen, sauren 
Phosphaten u. Alaunen u. die Art ihrer Mischung. (Rev. chimie ind. 32. 288 bia 
289. 1923.) St)V£RN.

G. J .  v an  M eurs, Die Zusammensetzung der Hilhnereitr. Nach bekanDten 
naher beschriebenen YerfF. werden die im Original angefiihrten W erte ermittelt. 
Die erhaltenen Fette zeigten folgende Kennzahlen:

Brechungsindes Jodcahl Y.-Z.
25° 40° (Win k l e r -We is e r -Donath)

Niedrigat . . . .  1,4680 1,4601 68,1 176
H o c h s t .....................  1,4738 1,4680 78,0 202,3

Zar Fettbeat. wird die Perforation mit A. nach Sm etham  empfoblen, die mit
Trichlorathylen erhaltenen W erte werden ala zu boch angeaehen. (Rec. trav. chim. 
Paya-Baa 42 / 800 -3 .  1923. Dordrecht, W arenprufungeamt.) Gb o szfe ld .

W . F rle se , Ober die Gevoichtsverhaltnme von Eiweifi, Dotter und Schulc einiger 
Vogeleierarłtn. Die Untertuchuiigsergebniaae sind im Onginal in Tabellenform wieder- 
gegeben. W cgen der groBen Schwankungen im Gesamtgewichte der Eier, z. B. der 
Huhner, empfiehlt es aich, Vorachiiften iiber Eigehalt von N ahrungunitteln auf die 
Gewichtamenge an Geaamteiaubatanz, niebt auf A niabl Eier, zu beziehen. (Ztachr.
f. Untera. Nabrgs.- u. GenuBmittel 46. 33—37. 1923. D ieaden, Landesatelle f. 
offentl. Ge^undheit-pflege.) G k o s z f e l d .

E . HLnks, Eierrahmpulver (egg custard powdtr). Derartige Zubcreitungen eollen 
neuerdmga im W ideraprache zu ihrer Bezeicbnung ke ne Eibebtandteile eiithalten. 
Zwei ala tataacblich eihaltig bezeiebnete Pulver enthielten in °/0 entep euhend: W. 
(100°) 10,9 u 12,75, Aache 0,97 u. 1,60, Ól oder Fett (Chlf.-A.uazug) 6 2  u 7,1, 
N  0,98 u. 1,39, organ. P  ala PsO, 0,20 u. 0,24, Cu-Red. (ala Lacto»eanbydrid) 0,23 
u. 3,71,. Beide Pulver enthielten Trockenei, daa zweite enthielt auBerdem Tio^ken- 
milch (Lactoae naebgewieaen); in jedem Pulyer war Starkę die Grundlage. (A.na- 
lyat 48. 542. 1923.) ROh le .

H. H. Som m er und E . B. H a r t ,  Die SUseJcoagulation der Mtlch. Bei 
Koagulation aowohl yon friacher wie von kondeuaieittr Milch bil den die Milchaalze 
einen beatimmenden Faktor. Sowohl ObermaB von Ca oder Mg ais von Ciirat 
oder Pboapbat yeruraacht fiiikere Koagulat on. Ntf,HPO* n. N»HCOt yerbeseern 
die Kondensmilch, das zweite durch Beschleunigung der KarameliBierung u. Ab- 
achwachung dea Geachmack8. Zuaatz von Na Citrat beacbleunigt den Steriliaierunge- 
prozeB bei 115,5° um 4 Mm. (Journ. of dniry 8cience 5. 525—43. 1922. Madison, 
Univ. of Wieconain; Ber. gea. Poyaiol. 20 . 381—8.2. 1923. Ref. K i e f e e l e  ) Sp ie g e l .

A lb e r t  G nillaum e, Chemische Analyse und Bestimmung des Nahrwertes der 
Lupinensamen (Leguminoaen). Die Lupintnaam en em halten viel Pioteinstuffe 
(28—4i,b2°/0), Fette (4,17—11,17) u. Phosphate (0,54—1.3l°/0) weniger Zucker, auBer
dem Salze dea K, Ca, Mg, Fe, sowie S. Der Nabrwerc ist aber geringer ais er 
mcist eingescbaizt wird. Vf. berechnet ihn aua dem 1. N-Verhaltnis =■ Protein- 
stoffe : Nicht N-haltige Elemente, 2. Verhaltnia F e t t : Protein =  Feitatoffe : Protein- 
Etoffe, 3. Verhaltni8 Protein : C =  Proteinsti ffe : Kohienhydrate. Aua den bei den 
yerachiedenen Lupinensorten gefundenen W erten ergibt sich ein N-W rhaltnia von
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1 : 0,4 bis 1 : 0,8, ein Verbaltnia F e tt:  Protein von 1 :1 ,6  bis 1 : 4,2 u. ein Verbaltnis 
P ro te in : C von 1:0 ,1  bis 1 :0.2. Nach Ansicht des Vf. konnen die Lupinenaamen 
nur ais Zusatznabrung zu gewissen, an Kohlenbydraten reicben, aber an Protein- 
Btoffen armen induatriellen Ruckatanden, z. B. zur Ernahrung von Pferden, dienen. 
(Buli. Sciences Pharmacol. 30. 529—32. 1923. Rouen, Ecole de Mśd. et de 
Pharm.) D ie t z e .

— , Dniersuchung der Melasiefutłermittel. Es werden die Untersuchungsmetbodpn 
u. die Anforderungen an die bei der In tendantur yerwendeten Melaasefuttermittel 
beaprochen. Die Fuctermittel so'len aus gleichen Teilen Kleie oder Sttoh u. Melasse 
mit 45°/0 Glucosegebalt hergestellt werden, daher 22.5—30°/o Glucose entbalten. 
(Buli. Astoc. Chimistes de Sucr. et Dist. 40 . 491—96. 1923.) M a n z .

M. Wagenaar, Der Nachweis von Citronensaure in frischm  Fruchtiaften. Die 
1885 von G u n n in g  (Ztachr. f. ansl. Ch. 24. 147) erwahnte Acetonrk. wird zweck- 
mafiig unter Abdest. de3 Acetons wie folgt auagefdhrt: Zu 25 g Frucbtsaft setzt 
man 3 ccm verd H ,S 04, dann so viel 5°,0ig. KM u04-L sg , bis die Rotfarbung k. 
eine Minutę sichtbar bleibt. Dann werden im W asseidampfetrome bei guter 
Kiłblung !) 100 ccm ubergetrieben u. im Destillat mit Jodjodkalileg. -}- NH3 die 
Jodoformrk. angeatellt. Schwarzer Nd. von Jodatickatoff ist 1. beim Erwaimen. 
A)s Abiinderung der alten STAHRjchen Rk. (Pharm. W eekblad 39. 645) erwies sich 
folgende ais brauchbar: Der Saft wird m it 3 g/25 ccm Norit aufgekocht, k. 100 mg 
RBr, 100 mg R.BrO, -f- einige ccm verd. H ,S 0 4 zugesetit, filtriert einige Tropfen 
5°/0ig. KV1i,04 zugefiUt u eben auf 40° erwarmt. Nach Abkiihlung wird H ,0 , zu- 
gesetzt, um das MniOB)4 zu loeen. Nd. yon Ptntabromacelon zeigt Citroneneaure 
an. — Die Empfiodlicbkeitsgrenze der Acetonrk. liegt bei 5 mg Citronensaure. 
Nacbgewiesen wurde so Citronensaure im Safte von ro ttn , weifSen u. schwarzen 
Johannitbttren, Brombeeren (schwa<h), Erdbetrtn , Rtineclauden (achwach), Hnn- 
becen (aehr staik), Tomattn (nach 3 Stdn. deutlichi, Ananas, Aprikosen, Ap/eln  
(sauren, nach 24 S td n ), M tlonen  (nai-h 2 Stdn.). Citronensaure wurde nicbt ge
funden im Safte von Trauben, Kirschtn, Banaren, P/1'iumertgelee, Pfirsiehen. Rosinen, 
Juhanmtbmt, Tamarinden, JRhabai btretielen, Sukkadeschalcn. (Pharm. W eekblad 61. 
49 -59 . 1923. Rotterdam.) GrOSZFELD.

B. J. Smit, Bemerkungen iiber ein Verfahren zur PrUfung der Genauigkeit von 
Babcock-Rahm- und Milchprufglatćhen. Die Piiifung der Skala durch Eiulaufen- 
laesen von W. aus einer Biłreite erwies sich ais su wenig genau. Das Eintauch- 
verf. mittels Messingtauchern geetattet zu wenige Ableaungen. Genaue Werte 
litfert die W agurg  der Piiif^laacben vor u. nach Einlaufenlaisen von Hg, bis der 
Meniacus von 0 auf einen bestimmten Stand gestiegen iet; daa Verf eif*rdert aber 
bei Massenbestat. zu viel Arbeit u. Zeit. D aher wurde ein Eintaucbyerf. mittels 
Glasstaben yon yerscbiedenem genau eingestellten Vol., das die Piiifung von 
100 Rahm^laBchen in 3 Stdn. gestattet, ausgearbeitet, Genauigkeit fiir Rabmglaachen 
1 :2900 , fur Milchglaachen 1 : 1400. (The Analyst 48. 477—85. 1923. P .etoria, 
Departement of Agriculture.) GbOSZFELD.

A. L. Bacharach, Die Bestimmung der Lacłose durch polarimetrische und graui- 
mełrische Verfahren. (Ygl. Je p jh c o tt ,  A nalyst 48. 529; nachf. Ref.) Ea wurde die 
Drehung yon a  Lactose, C19H „O u ,H aO, im gelben Na-Licbt u. in Hg-Dampfbogen- 
licht, eowie die reduzierende Wrkg. von a-Lactose auf Fehlingache Lsg. be&timmt. 
Es wurde dabei gefunden fiir:
[«]„* — 52,40 +  (* — 20) X  0,072; [u ] \ m 546 =» 61,94 +  (* -  20) X  0,085.

Das yon Q c isu m b in g  u. T hom as (Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 1503;
C. 1922. II. 950) abgeanderte Fehlingache Veif. erwies sich ais brauchbar. Das



1288 HXVI. N a h r u n g s m it t e l  ; G e n u s z m it t e l  u s w . 1 9 2 4 . I .

Yerhaltnis wurde zu 156,5 gefunden. (Vgl. auch G bossm ann  u,

B l o c h , Ztschr. Ver. DtBch. Zuckerind. 1912. 19; C. 1912. I. 1209) (Analyst 48. 
5 2 1 -2 8 . 1923.) RUh l e .

H . J e p h e o tt ,  Bestimmung eon Fett, Ladose und Feuchtigkeit in  getrockneter 
Milch. Daa T r o k n e n  erfolgt im W assertrockenscbrank bei 99—100° bei 1 g Sub- 
stanz in 2 Stdn., selbst bei Proben mit 6 —8°/0 W . Im allgemeinen entbalten 
Milchpuloer 1—8% W. Im W asserofen oder im elektr. Ofen findet bei 102—103°, 
wenn daa Trocknen nicht langer ais 4 Stdn. dauert, noch keine Zers. statt. — Die 
B e s t.  d e s  F e t t e s  kann nach W e r n e r - S c h m id t  erfolgen, indem man 1 g mit 
8 ccm W . u. 2 Tropfen konz. NH8 sd., bis alle Klilmpchen der Substanz gel. sind; 
dann gibt man 10 ccm HC1 (1,16) hinzu, sd. etwa 3 Min. u. lost nach dem Ab- 
kiihlen, ohne zu schutteln, daa F ett durch Zugabe von 50—70 ccm A., den man 
nach einiger Zeit abgieBt, um noch 1—2-mal, diesmal unter Schiitteln, mit je  50 bis 
70 ccm A. auszuziehen; die ath. Auaziige werden vereinigt u. der bei 102° 1 Stde. 
getrocknete Ruckatand gewogen. Das Veif. von B O S e -G o ttlie b  gibt leicht zu 
wenig Fett. Wo es nicht auf groBe Genauigkeit ankommt, kann man sich auch 
des GERBEBschen Verf. bedienen, das im allgemeinen von dem Verf. von W ebneb - 
S c h m id t um 0,3°/0 abweicht. Dazu gibt man 10 ccm H ,S 0 4 (1,825) in das G erbeb - 
sche Bohr, dann wenig k. W ., 1 ccm Amylalkohol u. 1,69 g Milchpulver u. fullt 
bis nahe an den Hals mit h. W .; es wird dann wie liblich geschiittelt u. abgeleaen; 
*/, der Ablesung «= °/0 F ett im Pulyer. — Die B e s t.  d e r  L a c to s e  erfolgt polari- 
metr. (vgl. B a c h a b a c h , Analyst 48. 521; vorst. Eef.) ais «•Lactose; die Konstanten 
dafur sind fiir N a-Licht: [«]„* =  53,86 — 0,072 t ,  u. fiir Hg-Dampfbogenlicht: 
\ti\x  -  sie 1=3 63,74 — 0,09 i. Man verreibt 10 g Milchpulver mit W ., spiilt in 
einen 100 ccm-Kolben uber, gibt sd. W . bis zu etwa 75 ccm z u , taucht 35 Min. in 
ein sd. W asserbad, laBt abkiihlen, gibt 10 ccm saure Hg(NO,),-Lpg. zu, sehuttelt u. 
fiilit zur Markę auf. Man filtriert u. miBt die D rehung im 400 mm-Rohr. Bei der 
Berecbnung des Fettgehaltes daraus berueksichtigt man das spezif. Vol. des aus- 
gefallten Proteina m it 0,8, des Fettes mit 1,08. Die gewichtsanalyt. Best. erfolgt 
im wesentlichen nach Q u isu m b in g  u. T h o m as (vgl. B a c h a b a c h ,  1. c.); daa Cu 
wurde ais CuO gewogen. Das yerhaltn is Lactose : CuO war konstant => 0,639. 
Man schwemmt 3 g des Pulvers mit h. W . auf, erh itzt zum Sieden, ktthlt ab, fallt 
mit Fehlihgscher Cu-Lsg. in geringem tjberachusse, fullt auf 250 ccm auf, sehuttelt 
heftig Vs M in., filtriert u. bestimmt in 50 ccm des F iltrats den Zucker. %  Lac
tose =  g CuO X  106,5; eine K orrektur fiir das gefallte F ett u. Protein ist noch 
anzubriDgen. (Analyst 48. 529—35. 1923.) R O h le .

Jos. Ja cą u es , Die Eontrolle von verdacMiger Butter. Y on  der verdachtigen, 
dem Markt entnommenen Butter werden mit der Zentrifuge 50 g Rahm auB- 
geschleudert. Dieser Rahm wird sogleich in  ein Glaa von 100 ccm ausgegossen, 
mit einer einfachen Papierschicht bedeckt u. 2 Tage bei gewohnlicber Temp. 
stehen lassen. Nach 48 Stdn. ist die Fermentation geniigend. Man m alasiert mit 
einem Spatel, wodurch eine grobe Trennung in B utterbrei u. Milch bewirkt wird. 
Letztere wird nicht aufbewahrt. Zum Inhalt des Glases gibt man ca. 50 g W. yon 
50° u. belsBt 1/J Stde. bei 40° im Brutschrank. So erbalt man eine Ólschicht, die 
sich zur Filtration eignet u. eine Fettmasse liefert, die m it der zu untersuebenden 
Butter yergleichbar ist. (Journ. Pharm. de Belgiąue 6. 44—45. 1923.) D ie t z e .

G eorg  S cheib  und M a s K och, Berlin, Konseruieren t>on Stoffen anim alischen  
Ursprungs, z. B . von Fleisch, Gefliigel, Fischen o. dgl., in ganzen Tierkorpern oder 
Teilen, bei dem in das Innere des Fleisches o. dgl. eine Konservierung8fl. an be-
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liebigen Stellen durch Eintrittsdiisen unter einem beliebig hohen, von dem W ider- 
stande der BIutgefaBe u. der Zellen unabhangigen, ruhenden oder oseiliierenden 
Druck eingefiihrt u. gleichzeitig auf das Pleiach o. dgl. ein auBerer ruhender oder 
oscillierender Gegendruck zur Einw. gebraeht w ird, dad. gek., daB an  beliebigen 
Stellen des FleiBches o. dgl. Austrittadiisen fiir die KonseryierungBfl. eingefiihrt 
werden, wobei zwecks Erzielung der nótigen Spannung im In n em  des PleiBcheB
o. dgl. ein widerstandsloses Austreten der Konservierungiifl. aus den Austrittsdusen 
in bekannter Weiae durch Drosaelung o. dgl. yermieden wird. — Ea konnen hierbei 
in yerechiedene Teile dea Fleisches o. dgl. gleichzeitig yerschiedene Lsgg. eingefiihrt 
werden. (D. R. P. 3 8 4066  KI. 53c vom 7/4. 1922, auag. 20/10. 1923.) ROhm ee .

Georg Soheib und Max Koch, Berlin, Frischhaltung ton  Fleisch , OeflUgel, 
Fiscłien und anderen Nahrungsmitteln, dad. gek., daB man das Fleisch o. dgl. durch 
Einlegen oder Einspritzen der Einw. einer Konseryierungsfl. aussetzt, welche durch 
Yermischen einer schwachen Złssigtaurehg. mit einer Lsg. oder Emulsion von 
Sinalbinsenfól u. einer durch Erhitzen einer Milchzuckerlsg. mit yerd. Easigsaure 
gewonnenen Lsg. yon cf-Glueoae u. S  Galactose u. esterartigen Verbb. der J-Glucose 
u. der d  Galactose m it der Easigsaure erhalten wird, wobei die B. yon ^-Glucose 
u. S  Galactose oder die B. der esterartigen Verbb. yorherrschen kann. — DaB mit 
der Konseryierungsfl. behandelte Fleisch kann in einem mit CO„ ozonisierter Luft 
oder einem N-CO,-Gemisch gefiillten Eaum aufbew ahrt werden, in  dem durch Ver- 
dunsten oder ZerBtauben der Konseryierungsfl. ein bestimmter FeuchtigkeitBgehalt 
aufrechterhalten wird. (D. R . P . 3 8 4 2 9 3  KI. 53c yom 15/9. 1921, aupg. 24/10. 
1923.) R O hm er.

Georg Soheib und Max Koch, Berlin, Frischhaltung ton  Fleisch, Geflugel, 
Fiichen und anderen Nahrungsmittćln und zur Tauglichmachung ton  bedingt taug- 
lichem Fleisch 'bezw. zur Abtótung ton  F inncn , Trichinen, Tuberkeln o. dgl. Ab- 
anderung des durch Patent 384293 geschutzten Yerf., dad. gek., daB zur Herst. dea 
Konaeryierungsmittels an Stelle der Easigsaure geruchlose organ. Sauren, wie Wein-, 
Milch-, Olykol-, Diglykol-, Citronen-, Apfelsaure o. dgl. yerwendet werden. — Bei 
Anwendung yon N oder CO, im Aufbewahrungaraum wird mit den Dampfen oder 
Nebeln der Konseryierungtfl. gleichzeitig O, zugefiihrt. (D. R . P . 386917 KI. 53 c 
vom 28/7. 1922, auag. 17/12. 1923. Zus. zu D. R. P. 384293; vorst. Rei.) RObmer.

Georg Schelb und Max Koch, Deutschland, Kontermerung ton  Fleisch, Ge- 
fliIgel, Fischen und anderen Nahrungsm itttln, z. B . E iern , Gemrise usw. (P .P . 
556 0 64 yom 11/9. 1922, ausg. 11/7. 1923. D .P rio rr. 14/9.' 1921 u. 6/4. 1922 [vorst. 
Reff.].) RO hm ee.

Anton Jensenlnfl Andreas Ottesen, Kopenbagen, Kuhlen to n  Waren durch 
direkte Behandlung mit einer KiihlflUssigJceit. (Schwz. P. 100931 yom 11/5. 1922, 
ausg. 16/8. 1923. — C. 1923. IV. 889.) R O bm er.

Charles Gnido Ferrari, Philadelphia, Pennsylyania, V. St. A ,  Wasserdichte 
Masse. Man erhitzt ein Gemisch yon Mineralol, Paraffin, Bienenwachs u. Cumaron- 
harz auf etwa 110—120’. Die M. dient zum AbschlieBen yon konseryierten Lebens- 
mitteln. (Can. P. 231139 vom 21/6. 1922, ausg. 15/5. 1923.) F b a n z .

Herbert C. S ch ad , Los Angeles, Calif., Herstellung to n  ErdnufSbutter. Erd- 
niisae werden geschalt, gebleicht, in  Ól gekocht u. dann gemahlen, (A. P . 1476649 
Vom 24/11. 1922, ausg. 4/12. 1923.) O e lk e e .

W illiam  Frederick Remns, Rangataua, Alexander Edmund Macredie, 
Charles Frederick Cork, Alan Mackenzie M cN eill, W illiam  John Abbott, 
Auckland (Neuseeland), Herstellung ton  Fleischpulter. (Schwz. P. 101160 yom 24/8.
1922, ausg. 1/9. 1923. Prior. 27/8. 1921. — C. 1923. IV. 806.) ROb m e r .

Hermann Standlnger, Zurich, Herstellung ton  Pfefferersatz. (D. R . P . 384295
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KI. B3k yom 22,2. 1920, ausg. 26/10. 1923. Ungar. Prior. 10/10. 1916. -  C. 1923.
II. 486.) Róhmer.

X Y n. Fette; W achse; Seifen; W aschmittel.
F . H  R hodes und T. J  P o tts , Stoffe-, die die Gerinnung von Tungól ver- 

hindern. Tungol, D.16'6 0 9435, Brechungsindei 1,5192, Jodzahl 157, VZ 389, 
SZ. 4,1, Brownsche Erhitzungeprobe 9,75 Min., wurde mit yerachiedenen Zus-atzen 
auf 282° erhitzt u. die Zeit bestimmt, bis ein eintauchender Glasatab imetande 
war, beim Emporziehen das Probegliiachen mit zu heben. Die Gerinnung wurde 
in abnehmender Reihe yerhindert durch Glycerin (10°/o, 120 Min.), Olaaure (25°/0,
005 Min), H irz (25°/0 90 Min.), Estergummi (*0°/0, 90 Min.), Paracumaronbarz (45%,
79,5 Min.; 50°/o, 120 Min), Leinol (60'/„, 105 Min). Bereita mit 6°/0 Glycerin kann 
die Gerinnung to yerzogert werden, daB niań das Ól ohue Schwierigkeit dick- 
kocben kann; so gaben unter Zusatz von 0,02% Pb-Linoleat u. kleinen Mengen 
Glycerin darch Erhitzen auf 280° hergestellte Ole einen leichttrocknenden Firnis, 
der mit etwaa Terpentin, auf Glasplatten auegeatrieben, biegaame, zśihe u. dnrch- 
aichtige Filme lieferte. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 533. 1923. Ithaca [N. Y.], 
CORNELL-Uniy ) G b O-ZFELD.

J . A n g erh au sen  und L. 8 to c k e r t, Uber die Yerteilung des Wansirs in 
Margarine. Kann dte Margarineindustrie bezilglich des Wassergehalten ihre Fabrikate 
den gesetzlichen Bistimmungrn entsprichend herstellen? An yergleicheudeu VerBs. 
wurd-i zuoSchst gpzeisjt, daB die W aasergebalte, b e B tim m t na> h Trockenschrank- u. 
Perplesm ethode sowie nach den gleicben Meih»den unter tich  ve’glichen, inner
halb der Grenzen 0—0,20% (vereiozelt bis 0,30’/0) ubereinstimmten, wenn die 
Homogenisierung yor d<r Untera. bei 15—25° durch ausreichendes Verrubren der 
Probe yorgenommen war. Differenzen im Was8ergehalte yon W are gleicher Her- 
kunft konnen durch W asseryerdunstung yom Rande ber bedingt sein; eine sonB tige 
Eutm schung tritt beim Lagern nicht ein. Probenahme mittels eines feuchten 
HoUfpatens bedingt keine Erbohung des Waasergebaltes, weil uberachiissigea W. 
in Tropfen abrollt. Auch bei Verwendung gehfirteter Fette kann, wie beaondere 
Verss. zeigen, der yorgeschriebene W assergehalt leicht eingehalten werdeD. Hoher 
Sommertemp. arbeitet mam. durch entsprechende Kuhlung en'gegen. Die Margarine- 
in iustrie  iat aehr wobl in der Lage, den gesetzlichen Bestat. zu entaprechen. 
(Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 46. 49—63. 1923. Hamburg, flygien. 
Inst.) G e o s z fe ld .

K en n e th  M ac len n an , Die mikroskopisćhe Struktur von Seife. V f untersucht 
die SchnitiAachen verachiedener Stifen  zwischen gekreuzten u. parallelen Nuola. 
Die Untera8. werden mit einem  ZeiB nikroakop mit Pulariaator u. Analysator aus- 
gefiihrt. Meiat geniigt 60-fache VergroBerung; mehr ala 100-facbe Vergrotierung 
anzuwenden, erweiat sich al8 unvorteilhafc. Mittela Heizvorr. am Mikroskop werden 
die geeigneten Tempp. erzeugt. Ea tr ite n  folgende yerschiedene Formen auf:
1. S e i f e n k r y a t a l l e ,  die yon Natronaeifen oder Fetfrauren gebildet werden 
konnen; fl. Krystalle in  Form stark auisotroper yiacoser Fil., Siiups oder Gall>rten. 
Die letzte A>t ist deformierbar u. ohne definierte Begrenzung; bie wachst in den 
Lsag., laBt aich aber nicht von der Mutterlaoge trenDen. — 2. S e if e n  fS d e n , die 
sich aua ultramkr. Elementen aufbauen, jedoch yon bequem zu beobachtenden 
mkr. Dimenaiontn werden. Sie treten entweder ala unregelm&Bige, yerwickelte 
Massen mit nur schwach aniaotropen Einzelfaden auf, oder aie aind yertchieden- 
artig orientiert u. zeigen starkę Doppelbrechung. — 3. S e i f e n g e r in n a e l  (sosp- 
curd) ( gl. D a r k e ,  Mc B a in  u. S a lm o n , Proc. Royal Soc. London [Serie A ] 98. 
395; C. 1922 II. 159) iat ein typ. Zustand, der durch daa Zuaammentreffen von 
Seifeofadenkomplesen mit fl. Phase en ttteht. — 4. S e i f e n g e le ,  im Sinne n.
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Kolloidgele, beobachtet Vf. nicht. Von gelartigem Charakter iat die isotrope 
Gallerte, die von festen transparenten Seifen gebildet wird u. die fl. Krystalle in 
eingelagerter Form enthalt. — 5 S e if e n ls g g .  sind die bei mkr. Beobachtungen 
mit den gewohnlichen VergroBeiungen opt. leeren fl. Systeme.

Die undurchsicbtigen Stifen des Handels (Haushalt- u. Waschseifen) bestehen 
hauptsacblich aus krystallin. Strukturen u. Fasern. Vaiiation«n werden durch 
Fiillung erreicht. Beim Erhitzen auf 80—10;° gehen diese Seifen durchweg in 
einen s'ark  anisotropen, fl. krystallin Zu-tand Ober, beim Erkalten wiid der erste 
Zuatand wieder erreicht. — Trai sparente Seifen des H and tls, wie sie durch Zu- 
siitze yon Alkoholen entstehen, bestehen aus einer yollig isotropen Grundmasee. 
Haufig' sind anisotrope sphar. Kugeln eingelagert, die die Transparenz nicht beein- 
flussen. Nur in alten Seifen finden sich mitunter Flecke, die sich u. Mk. ais Faden 
radialer Anordnung erweisen. Beim Erhitzen hellc sich die Seife zwischen 50 u. 
60° auf, dann wird sie fl. krystallin. Nahe 1001 yer.-chwindet dieser Zustaud meist 
wiede1-. Dieser Punkt ist der eigentliche F. der fl. Krystalle. Beim Erka ten wird 
die panze M. erst krystallin. fl., bei Zimmertemp. treten dann Faden auf, so daB 
das Bild der undurchsichtigen Seife eutbteht. Der U isprungszu-tand wird nicht 
wieder erreicht. — W e ie h e  S e if e n ,  wie K-Schmierseifen des Bandels, bestehen 
am  fl K rystallen, die in isotroper M. eingelagert sind. Beim Erhitzen vermehren 
sich die fl. Krystalle m eistenB, beim Erkalten yermindem Bie su h  wieder. Die 
Transparenz der Schmierse fen erklart sich aus den fast gleichen Brechungsindices 
der fl. Krystalle u. .der isotropen Gallerte, in der sie eingebetiet sind.

W eiter untersucht Vf die Na-Seifen verpchied'-ner defii.ierter Fett auren, die 
er aus den reinen Materialien dureh alkoh. Verseifung her^tellt. Die im Valiuum 
bei 100° getrockneten Seifen werden uuter AusschluB von CO, u. Carbonaten in h. 
W. gel., so daB beim Erkalten eine nndurchsichtige Seife oder ein Gerinnsel ent- 
steh t — Na-Stearat. Selbst yerd. h. Lsgg. geben eine feste weiBe M., die aus 
einem Gemiseh yon yerworrenen, schwach anisotropen Faden u. klarer Fl beeteht. 
Nach 48 Stdn. bilden sich haufig feste Krystalle. W ird die Fl. tum  Teil mittels 
Filtrierpapier en tfernt, so entstehen beim Erhitzen auf 90° fl K y s ta lle , d 'e beim 
Erkalti n wieder in Faden iibergehen. Bei yolligem Entfernen d is  W. bleibt die
B. der fl krystallin. Phase aus; Vf. schlieBt daiaus, daB die krystallin. Fl. btaiker 
ais die Faden des Gerinnsels bydratisiert ist — Na-Palmitat yeihiilt sich iihnlich 
wie Na-Stea-aŁ — N a -L a w a t yeihiilt sich wie die yorigen. Die F adtn  des Ge
rinnsels zeigen bei langerem Stehen Pleomorphismus. — N a C'iprylat. Ein festes 
Gerinnsel entsteht nicht. Selbst 40%ig. L spg. bilden nur eine Euilehige isotrope 
M., die beim Altem in fl. Kryetalle iibergeht. E ret bei langerem S teb in  zeigen 
sich u. Mk infolge VerdunstUDg Faienstrukturen. — Na-Oleat hat ahnliche Eigen- 
schaften wie Na Caprylat. — Na-Elaidat verhalt ei;h abnlich wie Na-Sfereat. — 
Zum SchluB erortert Vf. den Fabrikationsgang der Seife u. zeigt auch hier, daB die
B. yon fl. K yata llen  u. Faden die ausschlaggebende Rolle spielt. (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 42. T. 393—401. 1923. Port Sun igbt, Leyer Brotheis Labor.) K. L i.

J . G roBfeld, Die Berechnung des Fittgehaltes bei der vereinfachten Fett- 
batimmung mit fesUr Menge des Losungsmittels. Zur Berechnung des Fettgehaltes x  
aus dem Abdmnpfruckstande a werden unter Beibehaliung der friiberen Grund- 
lagen u. Bezeicbnungen (ygl. Ztschr. f. Untera. Nahrgs.- u. GenuBuńttel 44. 193;
C. 1923. II. 763) aus x  =  a v : ( p  — a: d) ,  wobei t) das yerwendete Vol. des 
Losuugsm. is t, zur sehr genauen Berechnung des Fettgehaltes folgende rasch 
konyergierenden Beihen abgeleitet:

x =  — ( i fl3 , o3 a* , as , a" \
P (dp)1 (dp? {ap,3 ' {dpi1 ■" { d p T ~ ' )
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^ , f4 ")1 i (4«^3 . (4 a)* , (i a)6
bezw. 3 =  4 a +  1(J0d +  (10ud)S +  (iood)» +  (iO U d/' ' '
D er durch verschiedene Fettdichten bewirkte EinfluB auf das Ergebnis kann durch
folgende Formeln auegedtuckt w erden:

ca* (<Z, — dj  
x l — X, =» p *d id t  _  p o (d i +  +  a t

x  — x , =~ —  f  g1 ^  ~  dl -i- a3 ~  i a« ~  ^ i3 
11 l (2>di<V (PM.)"

In  verd. L3gg. ist der EinfluB der Fettdichfe angeoahert dem Quadrate der Fett- 
dichte proportional. — Der EinfluB von Konzentrationaunterschieden auf das Er- 
gebnia auBert sich in folgender Beziehung (fiir v =  100; p  =  25):

_  2500(i, (a — a,)
X ^  (325d2 — 50d a  25d (a — a1) -f- a s a (a — a,)

i l  i a * —  a ’ i i « 3 —  a i8 i a *  —  ® ił \

Bei etark verd. Lsgg. nahert sich x  — der GroBe 4 (a — a,). — Auf die 
prakt. Genauigkeit des Ergebnisses ist besonders bei hohen Fettgebalten die Ver- 
meidung von YerdunstuDgayerlusten (vgl. aueh Ztschr. f  Untere. Nahrgs.- u. Genufi- 
miłtel 45. 147; O. 1923. IV. 258). Das Yerf. von M. Mo n h a u pt  (Chem.-Ztg. 46. 
881; C. 1923. II. 56), dessen Berechnungsweise mit der de3 yorliegenden Veif., wie 
durch Umrecbnung gezeigt wird, ubereinstimmt, erwies sich in seiner prakt. Aus- 
fiibrung als.brauchbar, bei pulyerformigen Stoffen genugt aber, wie Yerss. zeigen, 
nicht immer die k. Ausziehung des Fettes, bei Seife sind die in PAe. wl. Oxy- 
fettsauren zu beachten. (Zt8chr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 46. 63—73.
1923. Becklinghausen, Untersuchungsamt.) G p.OSZFELD.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
R . W tis te r, Die Schwimmaufberettung von Kohle nach dem Verfahren von 

GrSndal und Franz a u f der Zeche M ont Cenie. Beschreibung der Flotationaanlage. 
D er Aschegehalt der angelieferten Schiammkohle betrug 25—30°/0, die aufbereitete 
Kokskohle hatte 7,47°/0) die Kesselkohle 14;54°/„ Asehe. D er Ólverbrauch betrug 
470—480 g pro Tonne Kobie. W ichtig ist ferner, daB der S-Gebalt des Koh- 
schlammes von 2,6 auf 0,77% in der Kokskohle herabgesetzt wurde, in den Bergen 
wurden 4,3°/0 S nachgewiesen. (Gluckauf 60. 19—23. Essen.) F b a n c k en stein .

H  M. C hance, Neue Quellen von hochwertiger Koktkoble. Es wird das Verf. 
der Sandflotation zur Aufbereitung von Kohlen beschrieben. In  P e n n s y ly a n ie n  
bestehen bereits sieben Anlagen dieaer A rt (1 Million t  pro Jahr). Zur Verwen- 
duog gelangt stuckige Kobie von m ittlerer GroBe. Die Feinkoble w ird abgeBiebt 
u. nicht mit flotiert, da ihr Aschegehalt meist gering ist, sie wird der gewaachenen 
Sttickkohle wieder zugegeben. Der Aschegehalt u. dam it aueh der Gehalt an S 
wird betrSchtlich yerringert. (Iron Age 112. 1713—4. 1923. Philadeiphia.) F e A.

C. H. S. T n p h o lm e , Oasgeneratorverfahren zum Verkoken von Kobie. Vf. er- 
ortert an Hand einer Abbildung die techn. Einzelheiten einer Anlage von MAC- 
latjbin  zum Yerkoken yon Kohle bei niedrigen Tempp. Die Retorten werden 
nieht durch auBere Hitze geheizt, yielmehr gesehieht das Verkoken, indem ein Teil 
des Satzes in der Retorte selbst yerbrennt. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 
1138—40. 1923. London.) BOh l e .

C. H. S. T n p h o lm e, Yerkoken von Kohle durch die Abhitze von Generatorgas. 
Vf. beschreibt an Hand einiger Abbildungen ein engl. Verf. von N ie l s e n  zur Aus- 
nutzung der sonst yerloren gehenden Abhitze von Generatorgas zur D ett. ver- 
schiedener Brennstoffe u. Erhitzen des Generatora durch die Ruckstande aus der
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Destillationsretorte. Die leichte Anpaasungafahigkeit des Verf. an die ortlichen 
Bedingungen u. seine W irtschaftlichkeit werden gezeigt. (Chem. Metallurg. E ngi
neering 29. 1008—12. 1923. London.) R u h le .

W a lth e r  S ch rau th , Uber die chemische Struktur der Kohle. (Ygl. auch S. 644.) 
Aus Glucoae (Ztschr. f. angew. Ch. 36. 149; C. 1923. I. 1353) kann durch Selbst- 
kondensation ein Korper C18H I80 9 entstehen, der den Charakter eineB Furanderiyates 
u. auch eines hydr. Benzolderiv. besitzt u. durch weitere Red. in C18Hla0 6 ubergeht. 
Die CO ■ CHS- Gruppen diesea reaktionsfahigen Korpers konnen durch Umlagerung 
in die entsprecbende Enolform dem Gesamtmolekul Phenolcharakter yerleihen, so 
daB die B. von E stera u. Athern moglich erscheint. Andererseits ist durch Auf- 
apaltung mittela hydratisierender oder oiydatiyer Mittel die B. von hoher mole- 
kularen Carbonsauren mSglich. SchlieBlich konnen Kondenaationsprodd. aus dem 
Gesamtmolekol gubildet werden, so daB Molekularverbande entBtehen konnen, welche 
nach AbapaltuDg von HaO u. COa in  Steinkohle Shnliche Prodd. ubergehen. Vf. 
folgert in Anlehnung an die Arbeiten von M a rc u sso n  u. W i l l s t a t t e b  u. K a lb , 
daB nicht L ignin  allein, sondern L ign in  u. Cellulose sich am A ufbau der Kohle 
beteiligt haben. Die Annahme betreffend Moglicbkeit der B. der einzelnen Kon- 
denaations-, bezw. Spaltprodd. iat durch die Arbeiten von B e b g iu s  erwiesen. Vf. 
geht dann darauf ein, unter welchen Bedingungen die eigentlichen Spaltprodd. 
wahrend der Schwelung entstehen konnen. D as Vorhandensein einer Reihe dieser 
Spaltungaprodd. ist durch die Arbeiten von F i s c h e r ,  R o s e r ,  F o r s t e r ,  S chO tz , 
W e in d e l ,  W e is z g e r b e r  nachgewiesen worden, er nimmt an, daB die weitere Be- 
arbeitung der noch weniger behandelten hoheren Fraktionen die aufgestellte Theorie 
des KohlebildungBprozesses ebenfalls starken wird. (BrennatofFchemie 4. 161—64. 
1923. Berlin.) F b a n c k e n s te in .

G. Coles, Spezifische Wdrrne der Kohle und ihre Beziehung zur Zusammen- 
tttzung. (Kurzea Ref. nach Gas Journ. ygl. C. 1924. I, 114.) Zur genauen Best. 
eignet sich nur das Bunsensche Eiacalorimeter. A uf W . u. aschefreie Substanz 
berechnet zeigen Fusaine eino spezif. W arme von 0,21—0,22, Anthrazite haben
0,22—0,23, bituminoao Kohlen 0,24—0,26 u, Braunkohlen bis 0,28. Mit Zunahme 
der fluchtigen Bestandteile nimmt die spezif. W arme ebenfalh zu, wahrend sie mit 
zunehmendem Verhaltnis C : H  abnimmt. An Tabellen u. Kurven zeigt Vf. die 
gute Obereinstimmung der gefundenen W erte mit den berechneten des Koppschen 
Gesetzes (Mol.-Warme der festen Komponenten =» der Summę der Atomwarmen 
der Einzelbestandteile). (Journ. Soc. Chem. Ind. 42. T . 435—39. 1923. Birmingham, 
Univ.) R a s z fe l d .

E . H. L ow ndes, Staubkohle im offenen Herd. Beim Vergleich von mit Gas 
bezw. Staubkohle beheizten Ófen atellt sich heraua, daB die letztere in jeder Be
ziehung unterlegen ist. Eg werden die Griinde im einzelnen besprochen. (Iron 
Age 112. 1721—23. 1923. Atlanta.) F b a n c k e n s t e in .

A. W eindel, Studien im Stcinkohlenurteer. Bei der Dest. des Urteers tritt bei 
275° Gaaentw. ein, die zwiachen 330—340° ihren H ohepunkt erreicht u. dann wieder 
nachliiBt. Aus techn. U rteer wurden je  kg  etwa 16000 ccm Gas mit 7% B sS u. 
4°/o COs erhalten, das nach dem Reinigen mit Kalk u. GaBreinigungBmasse an- 
genehm roch u. 10,9°/o ungesatt. KW-stoffe (A thyltn , Propylen, Butylen  u. Butadien) 
u. 84*/0 OH< u. Romologe enthielt. — Die Zarlegung des Urteers in seine Beatand- 
teile o h n e  D e s t . ,  die bei Yerwendung von NaOH. iiblicher Konz. Schwierigkeiten 
bereitst, gelang durch 3% ig. NaOH, wobei die Lauge kein Neutralol aufnimmt 
u. auf demselben schwimmt. S c h w e lg e n e r a t o r t e e r  (56°/, Deat.-Ausbeute mit 
33°/0 Phenolen, 65% neutralen Olen u. 1%  baB. Stoffen) gab bei der Trennung mit 
20/o>g- NaOH nur 5,7% destillierbare Phenole. — L a b o r a to r iu m s d r e h t r o m m e l-  
te e r  aus deraelben Kohle, in einer Ausbeute von 10,91% gewonnen (D. 1,022,
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V60 =  2,5° E.), gab 68,80% Deatillat bia 360°. Die einzelnen Fraktionen zeigten 
ziemlich gleichen Phenolgehalt (im Mittel 37°/o). Ohne Deat. wurden mit 3°/0ig. 
NaOH bei 2 Verss. 30,4 bezw. 34,0% leicht bewegliche Phenole eihalten, die zu 
55% destillierbar waren. Von derselben Kohle, jedoch bei yerschiedener Verar- 
beituDgsweise fielen also, je  nach den Arbeitabedingungen Teere von Behr groBer 
Verschiedenheit an. — Die Aufarbeitung yon te c h n . D r e h t r o m m e lu r t e e r  mit 
3°/o'g- NhOH ergab, daB dieser aua einem Guniach yon Phenolen, Neutraldl u. 
Atphaltutoffen beateht. Von letzteren geht ein Teil in die Lauge (Phenolasphalte), 
wahrend ein anderer Teil ina Neutralol wandert (Ntutralafphalte). Die Pbenol- 
asphalte aind zunachet in Lauge 1., fallen beim Stehen zum gróBten Teil aua u. 
zeigf-n eine gewiaae Ahnlicbkeit m it manchen Humineauren. Aus 1 hg Urteer 
wurden erhalten: 307 g rohe Phenole, davon 106 g aich feBt abscheidende Asphałt- 
atoffe. Die Phenole des Urteerdeatillata aind nur zum geringsten Teil im Uiteer 
fertig yorgebildet, aie bilden sich zum groBten Teil erst bei der Dest. aua Zwi- 
schenkorpern. 6,93% seheinen im Urteer fertig yorzuliegen, 5,67% bilden sich 
aus den gel. bleibenden Aspbaltstoffen des Bobphenola, l,92"/o aus den aus den 
Phenolatlaugen ausfallenden AaphaltBtoffen u. etwa 8%  aus dem rohen Neutralol 
bezw. Neutralasphalten. Die Phenolasphalte werden aus den Phenolatisgg. durch 
fein yerteiltes CaCO, adsorbiert. Die Aspbalto konnen mit B in. abgeschieden 
werden. Der P h e n o la s p h a l t  gab bis 315c 55,1 %  rauch EachduDkelndes Deatillat, 
das reatlos in Alkali 1. war. N e u t r a lo l a s p h a l t  gab bei der Deat. Zers.-W. u. 
teilweise in Alkali 1. Prodd. U r t e e r a s p h a l t  yerhielt sich wie ein Gemisch beider. 
A u j  dem Urieer wurde durch Behandlung mit der 3—4fachen Menge Bzn. 46,0% 
Asphalt erhalten, der in A.-A. (2 : 1) u. in Eg.-Toluol fast yollstandig, in  Bzl. u. 
in N»OH teilweise 1. war. Der a s p h a l t f r e i e  Urteer lieB sich leicht in Phenole 
(9,3%) u. Neutralol (43,45%) zerlegen. L ttzteres litB aich obne jede Verharzung 
mit H ,''O ł waschen u. war ganz k lar u. yiscos. (Brennstoffchemie 4. 321 — 28. 1923. 
E sB en , Chem. Vorsucheanstalt der Stinneszechen.) T bO PSC H .

J o h n  M. W eiss und C harles R . D ow ns, JEimge Bestandteile von Kokere\teer. 
Beaproehen wird die Zus. des Uber 2003 sd neutralen Óles. Fraktion 235 247° 
enthalt ce-Methylnaphthalin, F. 123°, BrecbuDgsezponent bei 40° 1,5882 u. fl Mtthyl- 
naphthalin, E. 35,1°, Breehungfesponent bei 40° 1,6028. Daa Verhaltuis von a : /? 
betragt etwa 1,45:1,00. — Diphenyl, erhalten durch Sulfurieren bei 40—50° von 
yertchiedeDeu Teerfrakiionen. Ausbeute 0,1% dea Teercs. — Fl<xorcn ist in den 
featen Fraktionen faat rein enthalten. — Acenaphthen iat ebenso leicht zu isolieren 
wie Fiuoren. — Phenarithren, zu isolieren u. ąuantitatiy zu bestimmen iiber das 
Phenanthrerichinon — Ferner wurden isoliert Naphthalin, Atithracen, Carbaeol, 
Chrysen, Ptncn. Die durchachnittliche Zus. eines n. amerikan. Kokereiteers wird 
tabeliar. mitgeteilt. (Ind. a n i Engin. Chem. 15. 1022—23. 1^23. New Y ork.) PiECK.

J .  M arcusson  und H. B a ro h a r tz  P iiifung  der elasttschen Eigenschaften von 
Urteerriicksfdnden. Es liegt nahe, die olbaltigen Blasenriickatande der Urteerdest. 
ais Asphaliersatz nutzbar zu machen. Die Vergleich8vers8. mit anderen Pechen 
erbtreckten sich auf Best. des F., des WeichheitsgTades, der Zug- u. Biegefestig^eit. 
Es erwies sich, daB die Steinkohlenurteerruekstande sich bei der Elastizita^prutung 
erbeblich ungiinstiger ais die n. Peehe verbielten, was auf die Abwesenheit der 
die Sobmiegeamkeit bedingenden KW-stoffe u. einen yerbaltnismaBig hoheo Gebalt 
an Paralfin zuriicksufuhren ist. Bei Braunkohlenteerpethen lieBen sich Yergleicbs- 
daten nicht aufatellen, da die Proben unter sich zu yerschieden waren. Die 
Biauukohlenaaureharzpeche stehen in ihren elast. Eigenschaften den ubiigen 
Pechen weic nach. (Mitt. Materialpriifgs.-Amt Berlin-Dahlem  40. 88 — 90. 1923. 
Berlin.) F b a n c k e k s t e i N .

G eorge E. W h itw e lł und D an ie l J. Y oung’, Gasbereitmg nach dem RUck-
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stromverfahren. Unter eingehender Beschreibung des YOUNG-WHITWELL-Riicketroin- 
Gasprozeasea, der ala GeneratorheizttofF aowohl Koka wic bituminoae Kohle zulaBt, 
bei gleichzeitiger Verwendung niedriggradiger, achwerer, schwefelreicher Ole, u. 
in 4 Anlugen, aich bew ahrt hat, wird auf deasen verachiedenen gaatechn. Voiteile 
bingewiesen. Eine gewohnliche Waaeergaaanlage kann durch geringe Konstruk- 
tionBanderungen fur das vorliegende Verf. umgebaut werden. (Gbem. Metallurg. 
Engineering 29. 664—69. 1923. Seattle u. Tacoma, Gaa & Fuel C o ) G r o szfe ld .

F . H erzberg , Die neue Vertikalka»merofenarilage im  FerngaswerJc Leisnig i. S. 
U nter Erorterung der ortliehen Verbaltnia8e gibt Vf. eine genaue Beschreibung der 
Anlage mit besouderer Beriicksichtigung der Griinde, die zur Ersteilung einer 
Vertikalkammerofdnanlage gefiihrt haben. (Gas- u. Wasserfach 66. 669 — 72. 
1923.) R aszfeld .

P. J .  G. N eli, Der Telegas-Temperaturregler. Der Regler (Abb. im Original) 
besteht aus eiDem doppelten Robr aua durch W arnie verschieden dehnbaren 
Meiallen, wobei die Anderung der Temp. sich auf ein Ventil in einer Gasueben- 
Bchlufileitung ubertriigt. Der yeranderte Gaadruck darin wird in einer zweiten 
Vorr. auf eine Membran iibertragen, die durch ein Eimervrentil, mit dem aie ver- 
bunden iat, die Hauptgaazufuhr regelt. Bereits bei GasBtromen von 8 l/pro Stde. 
aetzt die Regelung in dem auch in der P rasis sehr dauerhaften Regler ein. (Het 
Gaa 43. 467—70. 1923. s’Gravenh»ge.) G r o szfe ld .

W. J .  Ineson , Entfernen des Naphthalins aut dem Leuchtgas. Die Naphtbalin- 
verBtopfungen in den-Leitungen werden durch die auBerordenilich voluminóse Form 
der Abacheidung heryorgerufen. Vf. zeigt an Tabellen, daB Bdnzol- u. Paraffin- 
dampfe das Napbthalin in L<ig. zu halten vermogen bezw. Beine Ausscheidung in 
dichter Form , wodurch die Gefahr der Verstopfungen sehr gcmindert w ird, be- 
wirken. (Gaa Journ. 164 835—37. 1923.) •> K a s z f e ld .

K. B an te , Die E tdfernung des Naphthalins lei der Benzolwasche In  Tabellen 
u Kurven hat Vf. zur RlaruDg der Frage, ob der Benzolwaacber auch al3 Naphihalin- 
waBcher geeignet iat u. worauf MiBerfolge u. Schwierigkeiten zuruckzufiihren sind, 
die Ldolichkeit des Naphthalins (Nn), aowie seine Damp^ension bei 0 -  40° u. ver- 
schiedenen Prozentgehalten im friachen wie mehrfwch abgetriebenen Waschol, 
Leich'ol (Vorprod) u. B lastnruckstand zussmmengestellt N. W aschol lost bei 
0—20° 10,2— 30,1 °/0 Nn u. hat bei 10,2*/0 Nu bei 0° (40”) einen Nn-Dampfdruck von
3,5 (11,2) g  No/100 cbm Gas, bei 17,6°/0 Nn 4,5 (21,4) g Nn/100 cbm. Da die Rein- 
Nu-Dampfdruckkurve bei -}-50 etwa 7,5 g N n/100 cbm ze;gt, so stellt dieser Nn- 
Gehalt die Auswascbgrenze dar u. das W archol muB weniger ais 10°/0 Nn bei 20° 
Waschertemp. enthalton, soli eine geniigende Auswaschuog erzielt werden. Iet 
der Nu-Gehalt zu hocb, so gibt das Waachol Nn an das Gas ab. W ichtig ist, daB 
im Falle sich Nn im Ol auaacheidet (z. B. bei Unterkiihlung) der Na-Wascholdampf- 
druck auf den viel hoheren Rein-Nn-Dampfdruck umBpringt!  Zur Eotfemung dea 
Nn aus dem Waschol genttgt Kiililung u. Auskrystalliaation n!cht; Nn muB im Ab- 
treiber durch Dampfdest. weitgehend ins Leicbtol iibergetrieben werden. Die Nn- 
Loslichkeit im Leiuhtol ist abhangig vom Gebalt an leichten (Kp. 200 — 230°; Óien, 
ebeneo wird die Leichtol-Nn Tension bei hoherem Gebalt der 200—230°- Fraktion 
niedriger (gleichen Nn-Gehalt vorausgesetzt), so daB ein zu starkes Abtreiben un- 
iweckmiiBig i t t ,  da dann die N n-Tenaion zunimmt. Man setze daher dem ab- 
getriebenen Waechol die niedrigad. Anteile wieder zu. Bei hoheren Tempp. be- 
Bonders ist die Nn-Tt-nsion des mehrfach abgetriebenen Waschóla hoher ais bei 
friBchem. Beim Blasenriickstand iat die Nn-Loaiicbkeit ahnlicb, aber groBer ais 
beim Waschol u. vom Gebalt an leichten Anteilen abhangig, die daher Btark ab- 
*utreiben sind, damit kein Vereagen der Nn-Auskrysalliaation etatlfindet; zur Nn- 
Abscheidung muB moglichat unter die W ascheitemp. abgeknhlt werden. Die Nn-
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Teneion ist eelbst bei 40° auffallend niedrig (infolge des Gehaltes an leicbten An- 
teilen), u. der Blaaenriickstand ware das beste Waschmittel fur Nn, wenn Nn leicht 
z u entfernen w are, was aber infolge der geringen Loslichkeitsunterschiede in den 
in Betracht kommenden Temperaturgrenzen nur unvollkommen gelingt. (Gaa- u. 
W assetfach 66. 489—92. 507—10. 1923. Karlsruhe, Gasinst.) R a szfeld .

K. B u n te  und H. P ip p ig , Naphthalin bei der Benzolicasche. Ldslichkeit und 
Dampftension des Naphthalins. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. haben die Loslichkeit von 
N aphthalin sowie die Naphthalintension im WaschSl u. Zwisehenprodd. bestimmt 
u. in  Tabellen wie Kurven zusammengestellt. E iak te  Loslichkeitsbestst. waren 
nur durch Anreicherung des Óles zu erhalten. Die Best. de3 Nn-Gehaltes wurde 
nach der Methode von Mezg er  u . G la se r  mit kleinen Abanderungen ausgefiihrt. 
Die Tensionsbest. geschah nach einer Stromungsmethode. Die Loslichkeit von Nn 
ist in frischem u. friseh abgetriebenem W asehol wie im Blasenriickstand fast gleieh 
groB, wahrend die Nn-Tension von abgetriebenem, langere Zeit umlaufendem Wasehol 
im Vergleich zu frischem u. zum Blasenriickstand sehr hoch ist. (Gas- u. Wasser- 
fach 66. 657—59. 1923. Karlsruhe, GasinBt.) Raszfeld .

V erfa h ren  zu r V erm e id n n g  von Teeremulsionen in  der Wasscrga»praxis. Ais 
Quelle des Teers, der Bich gleichzeitig mit dem kondensierten W . ausscheidet u. 
braun, diinn oder wsb. bei bohem Gehalte an Leichtol bei D. nahe bei 1.00 oder 
eine schwarze melaseeartige Fl. mit geringerem Gehalte an Leichtol, D. 1,15 oder 
mehr sein kann, viel oder wenig freien C oder N aphthalin enthalt, ist nur das 
Carburierol. anzusehen. Eine Emulsionsb. ist nur bei hoherem Gehalte an W. bis 
zu 85°/o des Teers moglich, nicht mehr bei 1—5°/0 W ., wobei der Teer fast so 
leichtfl. wie wasserfreier Teer wird. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 532. 
1923) G r o szfeld .

T h e ile r ,  Fortschritte auf dem Oebiete der BraunIcohlcnvergatung. Es werden 
die techn. u. wirtschaftlichen Vorteile der Gasfeuerung besprochen, auf die Mangel 
des bisherigen Generatorbetriebs hingewiesen u. die Einrichtungen u. Betriebs- 
verhaltnisse einer U rteergenerato renan lage, System A llg e m e in e  Y e rg a s u n g s -  
G e s e l l s c h a f t  m. b. H ., Berlin-Halensee, mit mitteldeutschen Briketts u. bohm. 
Braunkohle beschrieben. Der Vergleich der Betriebskosten dieser Anlage mit einer 
gewohnlichen Generatorenanlage ergibt die techn. u. wirtschaftliche Uberlegenheit 
der Zentral^ergasungsanlage mit Urteergewinnung. (Feuerungstechnik 12. 41—45.
1923. Munehen.) TROP8CH.

H erm a n n  F ra n k e , Uber die Herstellung und Verwendung eon Trockenbraun- 
Tcóhle. Es wird yorgesehlagen, nasse Braunkohle auf ca. 25°/0 W  u. 4000 W E in 
zentralen Trockenanlagen zu trocknen, fur die sich am besten bestehende Brikett- 
fabriken mit ihreu meist verloren gehenden Abgaswarmemengen eignen. Vf. halt einen 
von ibm bearbeiteten Gleichstromkaskadentroeker hierfur geeignet, uber den er nahere 
Angaben macht. Die Yorteile der Verwecdung getrockneter Braunkohle sind: hohe 
Roatleistungen, hohe VerbrennungBtemp., hoher Heiteffekt u. Yerkleinerung der Koat- 
flache. E in anderer Yorachlag geht dahin: dem Keasel eine Vortrocknungseinrich- 
tung vorzuschalten u. die Wasserdampfe direkt nach auBen anstatt mit durch den 
Feuerungsraum zu fuhren. Eine ahnliche Einrichtung kommt fiir Rohbraunkohle- 
generatoren in Frage. (Braunkohle 22. 349—59. 1923. Hannoyer.) F r a n k en stein .

E  H entze, Z>ie łechnologische Beiocrtung von Braunkohlen und Ólschiefern ais 
Ausgangsstoffen zur Oewinnung von Schwelteer. Es wird ein neuer App. zur 
techDolog. Schwelunters. beschrieben, der Hoch- u. Tieftemp.-Verkokung geatatlet. 
Der Ofen besteht aus einem umgekehrten U-formig gestalteten KohlegrieB-Wider- 
standsheiskorper, in  deasen Innern sich die Retorte befindet. Das zu unter- 
Buchende Gut wird in dunner Schicht u. gleichmaBig un ter Yermeidung von Ober- 
hitzungen durchwarmt. (Braunkohle 22. 433—37. 1923 Hamburg.) F r a n c k e n s t e in .
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George A. Burrell, Gasolin aus Naturgas. Beachreibung einer Anlage, bei 
der mittels akt. Holzkohle die hoher molekularen KW-stoffe ais Gasolin dem Nator- 
gas entzogen u. dann durch W asserdampf z w e c k B  Gewinnung aus der Kohle abge- 
trieben werden. Ais akt. Kohle hat sich besonders solche aus Cocoaaehalen bewahrt. 
(Chem. Metallurg. Engineering 29 . 544—45. 1923. Pittsburgh.) G b o s z fe ld .

W ilb e r t J. Huff, Die Viscositat dom KoTcereiteeren und Wcićhpechen. Bei Bc- 
nutzung von Teer u. Pech ais fluBBige HeizstofFe hat die Anderung von dereń Via- 
cositat bei verBchiedenen Tempp. groBen EinfluB auf Pumpen, Rohrleitungen u. 
Brenner. Yf. hat fiir yerschiedene Teere u. Peche die Yiscoaitaten bestimmt, 
meistens mit dem Słormerschen Yiscoeimettr, u. in allgemein gultigen Einheiten aua- 
gerechnet. Die Beziehungen zwischen Viscositat u. Temp. laBsen sich am be&ten 
graph. in logarithm. W erten darstellen, u. zwar ergibt sich dabei eine gerade Linie. 
An Hand einiger Kuryen werden die Beziehungen zwischen Viacoaitat u. chem. 
Zus. der Teere erlautert, die aber kein einheitliches Bild ergeben. Es scheint so, 
ais ob die pyrogenet. Polymeriaation der Ole u. damit zuaammenhangende B. yon 
freiem Kohlenstoff, u. das Anwachsen der D. eine YergroBerung der TeilchengroBe 
u. Bomit der Viscositat heryorrufen. Abnahme der Viscositat bei steigender Temp. 
wird wohl auf eine Zers. der nur lose gebundenen bituminosen Bestandteile zuruck- 
zufiihren sein. — Zum SchluB werden einige Gleichungen entwickelt, nach denen, 
bei bekannter Yiscositat der Teere u. Peche, sich der D ruck in den Rohrleitungen 
berechnen laBt. (Ind. and Engin. Chem. 15. 1026—30. 1923. Pittsburgh.) P ie c k .

Seidenachnur, Grubenholeimpragnierung. Jedes unbehandelte Grubenholz ist 
vor seiner Verwendung bereits yon holzzeratorenden Pilzen inSziert, die je  nach 
der Pilzart die Trockenfaule, Lagerfaule u. Blaufaule heryorrufen. Die Impriignie- 
rung erstreckt sich entweder auf das Tauchyerf. oder auf ein Yeif., das im Eva- 
kuieren u. Eindringenlassen yon Impragnierfl. bei bestimmter Temp. heruht. Daa 
lełztere ist am besten. A1b wirksamste Mittel haben sich Salzmischungen yon l l ° /0 
Dinitrophenolanilin u. 89°/o Fluornatrium bezw. 10% Dinitrophenol, 85%  Fluor- 
natrium u. 5%  Natriumbichromat bewahtt. Yf. berichtet auBerdem iiber YersB., 
bei denen Holz durch Impragnierungsm ittel gegen Brandgefahr geschiitzt war. 
(Braunkohle 22. 359—75. 1923. Freiberg i. S.) F k a n c k e k s t e in .

Franz Fischer und Hans Tropsch, Uber die Heritellung syntlietischer ÓV 
gemische (Synthol) durch A u fb a u  aus Eohlenoxyd und Wasserstoff. Die Arbeita- 
weise ist folgende: Wassergas wurde moglichst von S-Verbb. gereinigt, auf 150 A 
komprimiert u. durch einen rohrformigen elektr. geheizten Hochdruckapp. bei einer 
Temp. yon 400—450° gefuhrt. Der Kontaktraum war mit Eisenspanen gefiillt, die 
mit K,COa ala Kontaktm. iiberzogen waren. Die Rk.-Fl. ergab eine wss. (Pro- 
synthol) u. eine olige (Synthol) Schicht im Verhaltnia 1 : 2. Die eratere beatand 
aua einem Gemiach von aliphat. Alkoholen, Aldehyden u. Ketonen neben freien 
Fettsauren. In beiden Schichten wurden nachgewiesen: an Sauren: HCOOH, 
CHsCOOH, CsH6COOH, (CH^CHCOOH, an A ldehyden: C,H6C H 0, CH.CHjCH,. 
CHO, (CH8),»CHCHO (Formaldehyd wurde nicht gefunden), an Alkoholen u. Ke
tonen: CH8OH, C,HcOH, CjHjCHjOH, CHaCOCH8, CH3COC,H6, CsH6COCjH5, 
CH8CH,CH,COCH„ ferner noch hohere Alkohole u. EBter. Die gesamte Reaktionafl. 
beatand aua 10%  Sauren, 29%  Alkoholen', Aldehyden u. Ketonen, 11% teilweiae 
mit W. miachbarem Ol, 48% waaserdampfflucht. Ol u. 2°/0 nicht wasaerdampfflucbt.
Ol. Zwecka Verwendung ais Motorbrennstoff w urde die olige Schicht enteauert u. 
bei 200° abdest., wobei 87°/o D estillat erhalten wurde. Diesea hatte D.*° 0,8289, 
G 69,29%, H  12,25% , Ho 8200 W E/kg, H u 7540 W E/kg, Stockp. - 3 0 ° .  Die 
FahryerEs. yerliefen aehr giinBtig, daa Synthol ist Bzl. zum mindeaten gleich- 
zuatellen.

Nach Entfernung der bis 99° ed. Anteile wurde der yon 99—225° ad. Ruck-
YL 1. 84
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stand in einem Autoklaven in N-Atm. auf 420—450° erhitzt. H ierbei resultierten 
W ., Gas u. OL Letzteres roch nach Petroleum u. bestand aus geaatt., gegen 
konz. H ,S 04 bestand. KW-stoffen. Es ist anzunehmen, daB die hoheren Alkohole 
des Synthols unter W .-Abspaltung in Olefine u. diese unter Bingb. in  Naphthene,. 
also O-freie V erbb., iibergehen. F iir dieses Prod. ist der Name Synthin  gewahlt. 
Vff. weisen zum SchluB auf die Moglichkeit eine3 wirtschaftl. Verf. h in , nach 
dem auB dem Halbkoks der Kohle W assergas hergestellt u. dieses auf Prosynthol, 
Synthol u. Synthin yerarbeitet wird. (Brennstoffchemie 4. 276 — 85. 1923. Miil- 
heim.) F e a n c k e n st e in .

A. C. F ie ld n e r  und G. W . Jo n e s , Benzol ais Moiorbrennstoff. Bohea Motor- 
benzol kann wegen der Ausscheidungen gummiartiger Yerunreinigungen beim Ge- 
brauch nicht ais Brennstoff fiir Motore dienen. Durch Behandlung mit H ,S 04 
oder Filtration durch Siliea-Gel gelingt es, die gummibildenden Stoffe yollig zu 
beseitigen. Anderung der zugefiihrten Luftmenge hat auf die Menge der gebildeten 
gummiartigen Abscheidungen keinen EinfluB. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 
543. 1923. P ittsburgh, E iperim ent Station d. Bureau of Mines.) GROSZFELD.

W . A. G ruse, Indexzahlen fiir Mołordle. Die wichtigste Eigenschaft eines 
Motoroles — seine Fluchtigkeit im Gebrauche — wird durch die iibliche DeBtil- 
latlonskurve nicht entsprechend dargestellt, wohl aber angenahert durch den Tau- 
punkt. Um die leichte Bestimmbarkeit jener mit der besseren Genauigkeit dieser 
zu verbinden, • hat Vf. eine Beziehung zwischen beiden ausgearbeitet, mit Hilfe 
dereń es durch Deat. gelingt, eine ziemlich gute W ertung einea GasolinB zu er- 
reichen. Die Beziehung w ird durch zwei Schaubilder dargestellt. (Vgl. Ind. and 
Engin. Chem. 15. 796; C. 1923. IV. 993; W il so n  u. B a r n a rd  IV., Journ. Ind. and 
Engin. Chem. 13. 906. 912; C. 1922. H . 49.) (Chem. Metallurg. Engineering 29. 
970—71. 1923. PittB burgh [Pa.].) BUh l e .

H. C laaasen, Die Ver wertung der Abgase von Ketsel- u. Troćkenanlagen zur 
ErM hung des Wirkungsgrades der Feuerungen. Vf. gibt in Tabellen Bowie rechner. 
Unterlagen iiber die Vorgange u. Ergebnisse der Buckfiihrung der Abgase unter 
den Bost der Kessel u. der Troćkenanlagen. Im allgemeinen konnen mit der Biick- 
fahrung der Kesselabgaae wie auch der Schwaden nicht unbetrachtliche Ersparnisse 
erzielt werden. (Ar. f. W armewirtseb. 4. 201—3. 1923 ) B a szfeld .

H e lle r ,  Neue Gesichtspunkłe a u f dem Gebiete der Abhitzeverwertung. Vf. be
handelt ąn Hand von Kuryen den EinfluB der Abhitzekcsael auf den Schornsteinzug. 
D a mit zunehmender Baucbgasgeschwindigkeit die W erte der Warmedurchgangs- 
zahl „K “ ateigen, mithin mit wachaendem Zug die Heizflache fur gleiche Leistung 
des Kessela abnimmt, so ist die F rage Schornsteinzug oder Saugzug (durch Venti- 
latoren) von beaonderer Bedeutung. Vf. empfiehlt, wenn irgend moglich, auf ktinst- 
lichen Zug zu verzichten. An Hand zahlreicher Abbildungen werden neue Ab- 
hitzeverwertungaanlagen eingehend beeprochen. (Gas- u. W asaerfach 66. 672—74. 
683—86. 1923) Baszfeld .

A. L in g u e t, Betrachtungen Uber die Warmebilanz. Bei der Ausfiihrung von 
Baucbgaeanalysen u. der darauf aufgebauten Berechnung des Nutzeffektea von 
Feuerungen w ird der unyerbrannte C ateta vernachlasaigt. Vf. weist an Hand von 
in  der L iteratur enthaltenen detaillierten Angaben iiber einige Maachinen mit Ol- 
feuerung nach, daB der dadurch  entBtehende Fehler óftera sehr betrachtlich ist. So 
kann man z. B. zu dem SchluB kommen, es finde yollstandige Verbrennnng statt, 
w ahrend  diese in W ahrheit wegen 0,-Mangels auBerat unyollstandig ist. Ea wird 
deahalb fiir m it KW-stoffen geheizte Ofen folgendes Verf. yorgeschlagen: Man er- 
mittelt den unyerhrannten C ala Differenz des im Brennmaterial eingefiihrten u. 
der Summę dea ala COs u. CO in den Bauchgasen gefundenen. Man addiert den 
ala COs, CO u. freien Ot in den Gasen gefundenen O, u. subtrahiert diese Summę
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von dem gesamten zugefiihrten Os, der sich ais 75 des N, leiclit berechnen laBt, 
u. erhalt so den zur B. yon W . verbrauehten Oa. Aua den so erhaltenen Daten 
kann man dann feststellen, ob der zugefuhrte Os zur yollstiindigen Verbrennung 
des gesamten Heizmaterials ausreicht oder nicht. Bei Kohle sind die Fehler des 
Verf. bedeutend infolge des hygroskop. gebundenen W., des geringen H s- u. im 
Verhaltnis dazu meist sehr hohen Os-Gehaltea. (Chimie et Industrie 5. 829—35.
1923.) H e e t e b .

E a r le  R. C a ley , E ine zeitsparende MafSnahme in  der Kohlenanalyse. Sie be- 
steht im wesentlichen darin, daB zum W agen des zum  Yerkoken u. Yeraschen 
dienenden Tiegels ein Gegengewicht benutst wird, das etwa 5 mg schwerer ais der 
Tiegel is t, sowie ein Reiter zum genauen EinBtellen des Gewichtes. Nach dem 
Abwagen der Kohle, 1 g , laBt man die Gewichte auf der W age unyerandert, ver- 
kokt, gibt den Tiegel mit Koks auf die W age zuriick u. stellt durch Gewichts- 
zugabe auf der Tiegelseite Gleicbgewicht her; diese Zugabe entspricht der fliich- 
tigen Substanz. In  ahnlicher W eise w ird die Asche durch Gewichtszugabe auf 
der Gewichtsseite uD m ittelbar beetimmt. (Chemist-Analyst 1923. Nr. 40. 9—10. 
Berea [Ohio].) RUh l e .

D. J. W . K ren len , Ozydationserscheinungen bei der Bestimmung der fliichtigen 
Stoffe in Steinkohle und Anthracit nach dem abgcanderten Bochumer Verfahren und  
der Einflu/S des Aschengehaltes der Kohle au f die sich ergebenden Zahlen. Die Ab- 
weichung infolge von Orydation ist unabbangig von der Kohlensorte, aber abhiingig 
von der ErhitzuDgsZeit u. einem konstanten Faktor, der fiir jeden Tiegel verschieden 
ist. Beim Mischen der Kohle mit yerschiedenen Mengen Kohlenasche wurde eine 
Erhohung des W eites fiir die Menge der fliichtigen Stoffe beobachtet. Bei Verss. 
mit Quarzmehl wurde bei einer Kohle eine Yerringerung der fliichtigen Stoffe ge
funden, bei einer zweiten Kohle ein unregelmiiBigea Zahlenergebnis. Die zum Ent- 
gasen der Gemische notige Zeit nahm mit steigendem Aschengehalt ab. D ie Art 
des zugesetzten indifferenten Stoftes ist fiir das Ergebnis u. das auBere Aussehen 
dea Kokskuchens von EinfluB (vgl. Chem. W eekblad 20. 304; C. 1923. IY. 343), 
wa3 von besonderer BedeuluD g fiir die Erm ittlung de3 Backyermogens einer Kohle 
ist. (Chem. W eekblad 20. 553—55. 1923. Rotterdam.) G e o sz fe l d .

F . F o e rs te r  und J .  P robst, Uber die Bestimmung des Gesamtsćhwefels in Kohlen 
und Koks. Das Eschkasche Verf. zur S-Bcst. erwiea Bich bei Behr S-reichen erdigen 
Braunkohlen ais unzuycrlassig. Die Metbode von B bu n c k  (Ztschr. f. angew. Cb. 
18. 1560; C. 1905. II. 1382) liefert dagegen iuverlasaige W erte, ist jedech wegen 
dea benotigten CoO nicht billig. Die Yff. yerfahren daher wie folgt: l g  Substanz 
werden mit 1—2 g MgO +  NaaC 08 (2 : 1) innig gemischt u. in einem eben in  ein 
30 cm langes Yerbrennungarohr paasenden Porzellanschiffchen unter Uberleiten 
eines langsamen durch einen B ^sen zah lc r gehenden O-Stromes gelinde erhitzt, 
dann die Temp. an der Seite des O-Eintritts bis zum Aufgliihen der M. gesteigert 
u. mit 2 SehJitzbrennern allmahlich fortschreitend erhitzt. An das Yerbrennungs- 
rohr ist ein mit ammoniakal. H ,0 5 beschicktes Peligotrohr angesehlossen. Rohr u. 
Schiffchen werden nach dem Erkalten im O-Strom mit verd. HC1 ausgespult, mit 
dem Inbalt der Vorlage gereinigt, einige Min. gekocht, filtriert u. mit BaCl, ge- 
fallt. (Brennstoffehemie 4. 357—58. 1923. Dresden, Teehn. Hochseh.) T bo psc h .

D. H o ld e  und S. W e ill ,  A nilin  ais analytisches Beagcns in der Brennstoff- 
chemie. Vff. stellten an der Hand einer Reihe von YerEs. fest, daB mit W. gesatt. 
Anilin ein yorzugliches Losungsm. fiir Steinkohlenteeróle iat, wahrend Mincralole 
nur auBeret wenig gel. werden, u. sehlagen yor, Anilin an Stelle yon Dimethyl- 
sulffct zu yerwenden, welches haufig yerEagt u. wegen seiner Gifiigkeit wenig be- 
liebt ist. (Brennstoffehemie 4. 177—79. 1923. Berlin.) F b a n c k e n s t e in .
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E. C asim ir, Uber die Teerzahlbestimmwngen in  Mineralólen. Vf. prttfte die 
Methoden yon H o l d e , Marcusson u . Schw arz u. K ra m m er  nach u. fand, daB 
nach den Angaben von K rammer ungenaue W erte gefunden werden, da aueh neu- 
trale Ole entfernt werden. (Petroleum 19. 763—65. Campina.) F b a n c k e n s t e in .

R . K a ttw in k e l, Neue fiir die Betriebspraxis geeignete Vorrićhtwng zur Bestim
mung organischer JDiimpfc (Benzol, Benzin) im Gase mittels aktiver Kohle. Die 
bisher yerwendeten mit akt. Kohle arbeitenden App. weisen gro Be Mangel auf; die 
neu konstruierte yon der Firm a A l b e r t  DABGATZ-Hamburg hergeatellte Apparatur 
ist sehr einfaeh im A ufbau, wird durch tiberhitzten Dampf beheizt u. laBt aich 
sehr bequem handhaben. Kontrollverss. erwiesen das sehr exakte Arbeiten. (Brenn- 
stoffehemie 4. 179—80. 1923. Gelsenkirchen.) F b a n c k e n st e in .

— , Neuer Benzolbestimmungsapparat. D er App. dient zur Best. von Bzl. im 
Leuchtgas mittels akt. Kohle nach der Methode yon B e r l , A n d r e ss  u. Me l l e r  
(Ztschr. f. angew. Ch. 34. 125. 278. 332; G. 1921. IV. 152. 444. 1922. IV. 464) u. 
beateht aus einem doppelwandigen Metallzylinder (isoliert), dessen innerer Teil zur 
Aufnahme der Kohle dient, wahrend der Mantel ais Liebigkuhler eingerichtet die 
schnelle Abktthlung der erhitzten Kohle nach dem Abdestillieren ermoglicht. Mit 
dem AbsorptionsgefaB ist ein D argatzBcher Dampfiiberhitzer yerbunden. D er App. 
wird yon der Firma D a r g a tz , Hamburg 1, Pferdem arkt 66, hergestellt u. yertrieben. 
(Gaa- u. W asserfach 66 . 699—700. 1923.) Ra szfeld .

S ociśte  L yonnaise  des E au x  e t de L ’E c la ira g e , Seine, Frankreich (Erfinder: 
J .  Versepny). Gewinnen von Kohlenioasserstoffen. Steinkohlenteer wird yon dem 
unter 250° sd. A nteilen befrelt, u. mit Steinkohle, die viel fłiichtige Bestandteile 
enthalt, oder mit bitumenreicher Braunkohle gemischt. Das Gemisch wird langsam 
in Retorten oder Autoklaven auf 250° erhitzt; will man eine moglichst hohe Aus- 
beute an fl. Prod. u. geringe GasauBbeute, so erhitzt man das Gemisch langere 
Zeit im Autoklaven bei 2—20 atm. Bei yorsichtigem A ufheben dea Drucka ent- 
weichen die Gase u. die unter 250° ad. Prod., man steigert die Temp. allmahlich so, 
daB kein Anthracen uaw. yerdampft, man erhalt dem Petroleum  von Borneo ahnliche 
Prodd. in guter Ausbeute. Das Ergebnis wird y e rb es B e r t , wenn man wahrend des 
Erhitzens H , in den Autoklayen einpreBt. D ie erhaltenen Prodd. losen sich in A.
F . P . 563221 vom 23/5. 1922, ausg. 29/11. 1923.) F b a n z .

F ra n z  B eysch lag , Berlin, und R o b e rt GanBen, Berlin-Grunewald, Verwertung 
von Ólschiefer zur Gewinnung yon Ol, Ziegelateinen u. anderen keram. Prodd. u. 
Materiał fiir TemperguB, dad. gek., daB man den OlBchiefer nach der Zerpochung in 
atarker Schicht zuerat von grobem Schwefelkiea befreit, aodann ihn, gegebenenfalls 
nach dem erforderlichen Zuaatz yon Sand, Ton, Lehm, Mergel oder kohligem oder 
anderem geeignetem Materiał, yermittelat Pressen in die gewunschten Formen bringt 
u. nun wahrend des Brandes in Ziegeleiofen durch Einw. yon W asserdampf oder 
eines Gemischea yon Luft u. W aaserdampf, aueh yon dem Schwefel des feinen 
Schwefelkieses befreit, wobei der W asserdam pf durch Zufiihrung u. Verbrennung 
der permanenten Schwelgase des Ólschiefers in  den Ófen gewonnen werden kann. — 
N ur durch die V e r e in ig u n g  der erw ahnten, an sich zu gleichem Zweck bereits 
yerwendeten MaBnahmen wird eine technisch geniigende Entschwefelung u. Ver- 
gaaung erzielt. (D. R . P . 388662  KI. 80b yom 10/9. 1921, ausg. 17/1. 1924.) KtJ.

E n g en e  E. A yres J r . ,  Chester, P a ., flbert. an : T h e  S h a rp le s  S pecia lty  
Com pany, Philadeiphia, Zentoren von Emulsionen von Wasser in  Ólen. (Can. P. 
2 3 0 0 7 7  vom 15/4. 1922, ausg. 3/4. 1923. — C. 1923. IV. 752 ) Oe l k e r .

H e n r i M ony, Seine, Frankreich, Spalten von Petrolewnkohlenwasserstoffen. 
Hoch ad. PetroleumdesŁ, wie Leuchtpetroleum, werden unter Zuaatz yon Stoffen, 
die das Spalten erleichtern, z. B. FeS , SbjSs , K,COs , Na,COs , Ca(Cl),, langsam
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destillieit; das Destillieren w ird erforderlicheufalla, unter Zuaatz von SbCl„ K.- 
T artrat, K 2C 0 8 wiederholt. Die erhaltenen niedrig Bd. Prodd. dienen ais Motor- 
treibmittel. (F. P. 5 6 3 2 0 4  vom 19/5. 1922, ausg. 29/11. 192B.) F b a n z .

A ndre M anśa, Bukareat, Umwandlung bituminisierbarer Kohlenwassertto/Je aus 
Eohólen in  Bitumen. (D. B. P . 385283 KI. 80b vom 23/1. 1921, ausg. 22/11.1923.
F. Prior. 17/11. 1920. — C. 1923. II. 598.) KOh l in g .

C harles L oaia M a u re r , P aris , F rankreich, Trocknen von Holz. Das frische 
Holz w ird mit Bolchen Gasen oder Dampfen von Fil. behandelt, die zwar den Zell- 
inhalt, nicht jedoch die Ligninsubstanz zerBtoren, u. alsdann in noch teilweise mit 
W. impragniertem Zustande der Ein w. von Luft ausgeaetat. (Can. P . 232011 vom 
13/12.’ 1922, ausg. 18/6. 1923.) Sc h o t t l a n d e r .

I ł. V. N e th e r la n d  C olonial T ra d in g  Com pany (Erfinder: V. Y andevoorde), 
Briissel, Belgien, M ittel zum Imprdgnieren und Konstrmeren von Holz. (Schwed. P . 
54073  vom 6/8. 1921, ausg. 21/3. 1923. Big. Prior. 8/9. 1920. — C. 1923. IV. 
687.) Sc h o t t l a n d e r .

C h arles  F . S tau d e n m ay e r, Baltimore, V. St. A ., Kiinstlicher Brennstoff, be- 
Btehend aus gemahlener Kohlenasche, Holzmehl u. Teeról. (A. P . 1477671 vom 
7/7. 1922, ausg. 18/12. 1923.) K O h lin g .

G en era l M otors B e sea rch  C orporation , V. St. A., Hotortreibmittel. Man 
setzt den fl. Brennstoffen Aryl- oder Alkylmetallverbb., am beBten Bleitetraathyl 
zu. (F. P . 5 6 2 4 0 4  vom 26/6. 1922, ausg. 10/11. 1923. A. Prior. 15/4. 1922.) F ez .

C harles C handoir, Seine, Frankreich, Motortreibmittel. Man yermischt 480 kg 
NH^NOa mit 46 kg A. u. der zum Losen notigen Menge W . (F. P . 563243  vom 
24/5. 1922, ausg. 29/11. 1923.) F r a n z .

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Zundwaren.
G ehr. H eine , Vieraen, Alkoholi&iersćhleuder, insbesondere fiir Schiefibaumwolle, 

gek. durch eine stehende oder hangende Pendelschleuder mit einer unter 01 oder 
sonstigen Fl. w irkenden Anschlagscheibe. — Bei auBergewohnlichem Ausschlag der 
Schleudertrommel wird die durch das Anschlagen erzeugte Beibungswarme von 
der Fl. aufgenommen, so dafi eine Entziindung der A.-Dampfe ausgeschlossen ist.
— Die Entleerung der Schleuder erfolgt von unten, wobei der Oltopf durch eine 
Schutzglocke abgedeckt ist. (D. B . P . 303910  KI. 78c vom 14/8. 1917, ausg. 14/4. 
1921.) Oe l k e r .

G ebr. H eine , V iersen, Alkoholi ster schleuder, insbesondere fiir Schiefibaumwolle, 
nach Hauptpat. 303910, 1. gek. durch drehbare Zwischenglieder zwischen Trommel- 
welle u. Oltopf. — 2. gek. durch Abdeckungen, um der ąuirlenden W rkg. der 
drehbaren Zwischenglieder oder der an der AnschlagBcheibe u. dem Oltopf vor- 
handenen Vorspriinge u. VeTtiefungen zu begegnen. — Durch die Anordnung der 
Zwischenglieder wird einer Funken- u. W armeentwicklung yorgebeugt. (D. B . P . 
304340 ELI. 78c vom 11/9. 1917, ausg. 22/12. 1923. Zus. zu D. R. P. 303910: vorsteh. 
Ref-) Oe l k e e .

S p ren g ln ft-G ese llsch a ft m . b. H .( Sprengluftpatrone. Bei der durch das P at. 
301800 geschiitzten Patrone w ird die Patronenfiillung in zwei oder mehrere Um- 
hiillungen eingeschloasen, von denen eine mit flammentotenden, schwer- oder un- 
verbrennbaren BeBtandteilen impragniert ist. — Es kann aueh der Zwischenraum 
zwischen den UmhuUungen mit flammentotenden Bestandteilen (Ton, Lehm o. dgl.) 
ausgefullt werden. (D. B . P. 385859 KI. 78 e vom 22/8. 1915, ausg. 13/12. 1923. 
Zus. zu D. R. P. 301800; C. 1923. II. 503.) OELKEE.

J . D. B ie d e l A kt.-G es., Berlin-Britz, Oewinnung eines durch Knallguecksilber 
wplodierenden Sprengstoffs ohne Salpetersaure. Das Yerf. des Hauptpat. wird dahin 
abgeandert, daB die Alkyldichloramine zwecks Erhohung der Sprengkraft mit ent-
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spreehenden Mengen sauerstoffreicher Korper (Chlorate, N itrate, Perosyde, Per- 
borate etc.) gemischt werden. (D. E . P . 302570  KI. 78 c yom 14/4. 1915, ausg. 
26/11. 1923. Zus. zu D. R. P. 301799; C. 1920. IV. 422.) Oel k e k .

C hem ische F a b r ik  K a lk , G. m . b. H ., Koln, H erm a n n  O ehm e, Koln-Kalk, 
und E rn s t K irch n e r, Schlebusch, Herstellung von Glykolnitraten aus den Nitrierungs- 
produkten gasformiger ungesattigtcr Kohlenwasserstoffe, dad. gek., daB man die Ni- 
trierungsprodd., gegebenenfalls nach Vorbehandlung m it W . bei hoherer Temp., mit 
neutralem Na2S 0 3 in wss. Lsg. behandelt u. notigenfalls das von der Sulfitlsg. ab- 
getrennte Nitrierungsol mit Alkalien in wss. Lsg. neutralisiert. — Es werden aus 
den Nitrierungsolen die Glykolnitrate unter Vermeidung der Ausscheidung fester, 
harziger Stoffe gewonnen. (D. E . P . 386687 KI. 12o vom 28/12. 1921, ausg. 15/12. 
1923.) Oe l k e k .

C h ris ten  Jo h a n n es  S tau tsb ó ll L n n d sg a a rd , Vejen, Danemark, Sprengstoff. 
D er insbesondere ais Zwischenladung fiir Sprengkapseln yerwendbare Sprengstoff 
besteht aus einem oder mehreren Perchloraten einer organ. cykl. Aminoyerb. oder 
einem Deriy. deraelben, u. zwar fiir sich allein oder im Gemisch oder in  Verb. mit 
anderen Sprengstoffkomponenten. Es konnen z. B. yerwendet werden die Perchlo- 
rate der yerschiedenen Phenylendiamine, des Benzidins, der Toluidine, Naphthyl- 
amine, des Pyridins, Aminoazobenzols usw. — Diese Perchlorate zeichnen sich 
durch groBe Sprengwrkg. u. S tabilitat aus u. sind im Gegensatz zu den bekannten 
Perchloratsprengstoffen leicht initiierbar. (D. £ .  P . 3 8 7624  KI. 78 c vom 9/9. 1920, 
ausg. 2/1. 1924.) Oe l k e k .

V itto r io  M a rtig n o n i, Molassana b. Genua, Herstellung wasserdichter Ziind- 
Bchrtiire, dad. gek., daB sie in der Hitze mit einem aus Kautschuk, Asphalt, Guayule- 
gummi, Eicinusol u. Ozokerite bestehenden Gemisch uberzogen werden. — Der 
tlberzug, der au f der Zundschnur durch Durchzieben derselben durch ein Zieh- 
eisen aufgetragen wird, wird nicht briichig, wenn dic Ziindschnur an trockenen 
Orten aufbew ahrt wird. (D. E . P . 385211 KI. 78 e vom 15/3. 1922, ausg. 20/11. 
1923.) Oe l k e e .

E d w a rd  A r th u r  B a rn e , iibert. an : T he C a lifo rn ia  Cap C om pany, Oakland, 
Calif., Herstellung von Knalląuećksilber. Hg., HNO„ u. A. werden in getrennten, 
kontinuierlich flieBenden Stromen unter Einhaltung eines bestimmten Mengen- 
yerhaltnisses in eine Eeaktionskammer geleitet, in welcher eine Temp. yon yorher 
bestimmter Hohe konstant aufrecht erhalteu wird. (Can. P . 230045  yom 6/10. 1922, 
ausg. 3/4. 1923.) Oe l k e e .

S p re n g lu ft-G e se llsch a ft m . b . H ., Berlin, Initialziindung. Nach dem Pat. 
383748 (C. 1924. I. 386) werden der gemaB dem H auptpat. 362350 yerwendeten 
Ziindmasae al3 Verbrennungstrager Acetylenide der Schwermetalle zugesetzt. — 
Dies Verf. wird in  der Weise yerbessert, daB man den Zundsiitzen zur Vermei- 
dung der Entmischung Dextrin zufugt. (D. E . P . 385027  KI. 78e vom 25/2. 1916, 
ausg. 19/11. 1923. Zus. zu D. R. P. 362350; C. 1923. II. 503.) Oe l k e e .

H an s E a th s b n rg  und W a lte r  F r ie d e r lc h ,  Deutschland, Herstellung von 
Ziindsatzen. Bas. Salze u. Mischsalze oder Doppelsalze, die entweder teilweise 
basischer, ganz basischer oder mehrfach bas. N atur sein konnen u. beim Zusammen- 
flieBen von Lsgg. 11. Salze des Tetrazols oder seiner D eriw . in  Ggw. von Alkalien 
aliein oder in  Gemeinschaft mit Lsgg. yon Salzen von Nitrokorpern mit oder ohne 
Alkalien, oder auch anderen explosiven Korpern mit Metallsalzlsgg. entstehen, 
werden fur sich allein, in  Mischung miteinandcr oder mit bereits bekannten Ziind- 
satzen u. Zundsatsbestandteilen ais Ladung fiir Sprengkapseln, Zundhiitchen, Flobert- 
munitoin, detonierende Zundsehniire etc. yerwendet. — Diese Ziindsaze sind nicht 
hygroskop. u. daher sehr lagerbestandig, auch in BeruhrUDg mit Cu, Messing, Fe, 
Zn, Al u. ihren Legierungen. Durch Zusatze yon Calciumsilicid oder leicht ver-
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brennlichen Metallen, wie Al oder Mg, kann man die Temp. der Ziindflamme steigern. 
<F. P . 5 5 4 3 9 0  vom 24/7. 1922. ausg. 9/7. 1923. u. D an. P . 31856 yom 17/7. 1922,
ausg. 4/6. 1923. D. Prior. 27/3. 1922.) Oe l k e r .

C arb o n it A.-G., Hamburg, und E d w in  K o h le r , Schlebusch, Bez. Dusseldorf,
Aufbereitung von Perchlorat aus M unition. Das mit Nitrokorpern verunreinigte 
KGlOi wird bei yerhaltnismaBig niedriger Temp. in einer Trockendarre unter hau- 
figem W enden des Gutes getrocknet, wodurch jede hohere Erhitzung, die bei einem 
mit Nitrokorpern verunreinigten KC104 mit groBen Esplosionswirkungen u. Entw. 
gesundheitsscbadlicher Gase yerbunden ist, vermieden wird. Nach Beendigung des 
Trockenprozesses wird daa K G i04 zu Sprengstoffen yerarbeitet/ wobei die in ersterem 
noch enthaltenen Mengen an Nitrokorpern Beriicksichtigung finden. (D. K. P. 386996  
KI. 78c vom 18/10. 1921, auag. 19/12. 1923.) Oe l k e r .

V iokers L im ited , W eatminster Broadway, Grafach. London, BauchentwicJcler. 
(D. S .  P. 387267 KI. 78d vom 21/5. 1922, ausg. 22/12. 1923. — C. 1922. IV. 
1155 [E. P. 183173].) Oe l k e r .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
O sw ald S tad le r, Sulfurierte Ole und Yorschlage zu dereń analytischer Be

wertung m it Rticksicht a u f praktisćhe Verwendung in  der Ledtrindm trie. F iir die 
Bewertung yon TiirJcischrotólen werden folgende Priifungen empfohlen: 1. Loslich- 
keit in k. dest.. W . 2. Best. der n icht neutralisierten Anteile. 3. Bk. des Óles 
u. einer 10’/oig. Auflosung in dest. W . 4. B e st der Asche, Feststellung der Alkali- 
basis. 5. Best. der reinen Fettsaureanhydride {gemeint ist Gesamtfettgfchalt), 6. der 
an Fettsśiure u. Asche gebundenen Menge S 0 8. Im allgemeinen entapricht die ais 
„Tiirkischrotol 50°/oig., handelsiiblich“ bezeichnete W are in  Hinsicht auf Fettgehalt 
den AnforderUDgen des Gerbers. Zur Schnellgerbung ais Zusatz im GerbfaB er- 
scheint neutrales Ól empfehlenswert, ais Narbenol u. Zusatz zu Appreturen stark 
saures, hochBulfuriertes Ól, zu Lickerzwecken bei Chromoberleder saures, schwach 
sulfurieites, wenn es allein, jedoch neutrales Ól, wenn ea mit anderen Fetten zu- 
aammen yerwendet wird. D ie Bewertung sulfurierter Tranc hat ahnlich wie die 
der Turkischrotóle zu geschehen, doch sind auch Unyerseifbares, an dem ein reiner 
sulfurierter T ran  n icht mehr ais 2°/c haben soli, ferner osyfettartige Anteile, welche 
gerbungsfórdernd sind, zu beriickBichtigen. Emulsionsole werden durch Mischen 
des Tiirkischrotols oder sulfurierten Tranes mit Mineralolen u. Kliiren dieser Ge- 
mische mit Sprit oder anderen fliiehtigen Losungsmm. hergeatellt. Die Arbeit ent- 
halt eingehende qualitative u. quautitative Priifungsyorschriften fiir diese Óle. Ais 
n. ist in  bezug auf Em ulgierbarkeit ein Ól anzUBehen, yon dem 2 ccm in 18 ccm 
dest. W . yon Zimmertemp. 6 Stdn, lang emulgiert bleiben. (Collegium 1923. 284 
bis 294. 1923.) G eb n g r o ss .

B . L auffm ann, Die redu3ieren.de Wirlcung Tcunstlicher Gerbstoffe bei der Zucker- 
beitimmung m it FMingscher Lcisung. Da in neuerer Zeit immer mehr mit der Ver- 
wendung kunatlicher Gerbstoffe gerechnet werden muB u. da daa bei pflanzlichen 
Gerbstoffen u. Gerbatofiauszugen angewendete Verf. yon vo n  Sch rOd e r  zunachst 
nur hierfur ausgearbeitet worden is t, so untersuchte Vf., welche reduzierenden 
Wrkgg, die kunstlichen Gerbstoffe unter den Bedingungen dieses Verf. besitzen, 
u. fand dabei folgende Gesamtmengen an reduzierenden Stoffen (ala Traubenzucker -f- 
Sohrzucker berechnet), wobei der H auptteil auf die unm ittelbar reduzierenden, der 
kleinere Teil auf die nach der Inyersion usw. reduzierenden Stoffe entfallt: Nera- 
dol ND 0,9% (in der Trockensubstanz 2,8%), Ordoyal G 0,8% (2,5%), Ewol 0,9% 
(3°/o)> Esco 1% (2,9%), Carbatan Spezial 2,1% (5,7%), Carbatan A 1,4% (3,8%), 
Carbatan R 1,7% (5,4°/0). Da diese Gehalte an reduzierenden Stoffen geringer sind 
al3 bei den meisten Gerbatoffaussugen (Quebrachoauszug 0,6% , dagegen Fichten-
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rindenauszug 3,4%, Eichenholzauazug 6%, Kastanienholzauszug 6%, Mimosenrinden- 
auszug 4,3%, Myrobalanenauszug 5% ) Sumaehauszug 3,9% im Mittel bei fliissigen 
Ausziigen) u. da ferner zur Beurteilung der Ergebniase beriicksichtigt werden muB, 
daB die kunstlichen Gerbatoffe pfianzlichen Gerbstoffauszugen, etwa zur Kliirung
u. Aufhellung, nur in geringer Menge zugesetzt werden u. bei der Gerbung nur an- 
teilig, ebenfalls in yerhaltnismaBig nur geringer Menge verwendet werden, da 
ferner die Zuckerbeat. im Leder im wsa. Lederauszug ausgefiibrt wird u. dabei 
nur ein kleiner Teil der im Leder yorhandenen kunstlichen Gerbatoffe in  die Lag. 
iibergebt, so kommt Vf. zu dem SchluB, daB die Ergebniase der Zuckerbeat. in 
Gerbstoffauszfigcn u. Ledern durch die Ggw. yon kunstlichen Gerbstoffen der 
unterBuehten A rt in einem fiir die Beurteilung wesentlichen MaBe nicht erhoht 
werden. (Ledertechn. Rdscb. 15. 137—38. 1923.) L a c f f m a n n .

M anrioe B o n rg n ig n o n  iibert. an : La Socie te  du  F e n tre , Paris, Vermeidung 
der Sćhadigung der Woli- oder Haardecke het dem SchwSden von Fellen. (Can. P. 
229188 yom 21/2. 1922, ausg. 27/2. 1923. — C. 1923. IV . 271.) Sch o ttla n d eb .

E ngen  von  M arkns,. Budapest, Herstellung von Leder aus Ddrmen, dad. gek., 
daB man die Darme nach moglichst yollBtandiger Entfernung der in  W. 1. Salze
u. Leimstoffe in einem Alkalibad unter gleichzeitiger Entfettung u. Schwellung 
mechan. bearbeitet, hierauf nach Auspressen awecks Fullung, Gerbung u. Farbung 
der Einw. yon Chemikalien aussetzt, trocknet, dann, um geachmeidig za machen, 
in  geeigneten Lsgg. nochmals meehan. bearbeitet u. fertig trocknet. — Das Ent- 
fernen der in W. 1. Salze u. Leimstoffe aus den rohen Darmen erfolgt zweckmaBig 
mit in der Langarichtung der Faaern flieBendem W . bis zum Verschwinden einer 
groben Leimrk. Nach mechan. Bearbeitung in einem aus 5%ig. N a,C 03-Lsg. unter 
Zuaatz halbharter Seifenlsg. bestehenden Bade werden die Darme unter gleich
zeitiger Entfettung u. Beinigung geachmeidig. D ie hierbei stark  geschwellten 
Darme werden zuletzt zwecks Entleeiung der Gewebezellen zwischen W alzen stark 
ausgeprefit, wobei sich die Zellwande nur maBig zusammenziehen. In  die aladann 
lediglich aus leeren Zellfasern bestehenden Darme konnen die Fiill- u. Farbstoffe 
nach den fiir die T eitil- u. Lederindustrie bekannten Methoden unter Yerwendung 
yon Badem  oder Baderreihen entweder in Form yon Ndd. oder durch unmittelbare 
chem. Einw. einyerleibt werden. Verwendet man z. B. erst ein CaCJs-, dann ein 
NH4-Oxalatbad, so entateht tief zwiBchen den Fasern u. im Innem  der Gewebe- 
zellen ein Nd. yon Ca- Oxalat. Man kann auch solche Chemikalien yerwenden, die 
in  den Zellen oder zwischen den Fasem  durch die Zellsubstanz chem. gebundene 
Verbb. bilden, wobei die Darme gewissermaBen gegerbt werden. Behandelt man 
die Darme erst mit einem FeCJa-Bad u. dann mit einer Lsg. yon K4Fe(CN)s, so 
w ird daa entstandene (Fe^•(F c[C N ]fi)!l chem. gebunden, ebenso auch das durch 
Verwendung eines HC1- u. AgNOs-Bades entatandene AgCl, bezw. das durch nach- 
folgendea Belichten der Darme gebildete Ag~Suboxyd. Die Darnie konnen auch 
gleichzeitig m it der Fullung u. Gerbung oder daran anschlieBend mit organ. Farb- 
stoffen, wie Nigrosin  oder Brillantgrun, gelarbt werden. Noch geschmeidigere 
Prodd. erhalt man durch mechan. Bearbeitung der gefiillten u. gefarbten Darme in 
B adem  mit Amylalkohol, Glycerin oder Lactaten oder neutralen Seifenlagg. oder 
dereń Kombinationen mit Ólen. Legt man die bereits gefiillten Darme larigere Zeit 
in mit NaaCOs yermischten Mehlbrei u. macht sie dann m it Glycerin oder Amyl
alkohol geechmeidig, so erhalt man ein glacelederartiges Erzeugnis. Die Prodd. 
sind nach dem Trocknen nicht mehr st&rr u. hornig, auch in feuchtem Zuatande 
haltbar n. lassen sich nahen, leimen, lackieren, k. oder w. pressen u. kalandern. 
(D. E. P. 377487 KI. 28a yom 13/2. 1921, ausg. 20/6. 1923. UDg. Prior. 18/8.1920. 
Schwz. P. 97874 yom 27/6.1921, ausg. 16/2.1923. Ung. Prior. 18/8.1920.) S c h o t t l .
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V. B. G o ld b e rg  & E id a m , W ien, Geschmeidigmachen von Leder oder dessen 
aus Ledermaterial bestehenden jSrsatzstoffcn. Man behandelt das Leder mit den 
Methyl-, Athyl- oder Amylestern der Oxyfettsauren der natiirlichen Fette oder der 
geblasenen, also o iydierten  Fettsauren aus diesen Fetten, fiir sich oder im Gemiseh 
mit Neutralfetten. — Bei Verwendung dieser Lederschmiermittel wird sowohl das 
Ausschlagen yon Cholesterinen ais auch die bei Anwendung der Ester einwertiger 
Alkohole mit n. Fettsauren eintretende Oxydation u. damit zuaammenhangend, die 
schadliche Erwarm ung des gefetteten Leders, sowie das bei Anwendung von Tranen 
auftretende Ausharzen der letzteren yermieden. Infolge ihrer yerhaltnismaBig 
geringen Viscositat dringen diese Schmiermittel leicht u. rasch in das Leder ein. 
(0e. P . 89789  vom 6/3. 1917, ausg. 25/10. 1922.) Sc h o t t l a n d e b .

Z ells to ffab rik  W a ld h o f, H ans Clemm , Mannheim-Waldhof, und B ic h a rd  
W ills ta t te r ,  Miinehen, Yerfahren zur Gewinnung von Gerbstoffen, Harzen und 
anderen loslichen Bestandteilen aus Holz und ahnlichen cellulosehaltigen Stoffen 
mittels geeigneter Losungsmm. unter FliiBsigkeits- oder Gasdruek, dad. gek., 
daB man die Losungsmm. auf das zu extrahierende Gut bei gewobnlicher 
oder maBig erhohter Temp., jedoch unter sehr hohem Druck, einwirken laBt. — 
Hierbei erleiden weder der zu extrahierende eellulosehaltige Ausgangsstoff noch die 
Extraktstoffe eine Schadigung oder Zera. durch die sonst erforderlichen hohen Tempp., 
auBerdem werden auch wesentlich bessere Ausbeuten erzielt. — Man ubergieBt 
z. B. das eellulosehaltige Gut in einem geigneten Behalter mit dem LoBungsm., 
wie Aceton, oder Losungsmittelgemisch u. driickt sodann, ohne zu erwarmen, PreB- 
luft oder ein anderes Gas oder auch Fil., zweckmaBig das gleiche zur Extraktion 
dienende Losungsm., in  den geschlossenen Behalter ein. Nach geniigend langer 
Einw. wird das Losungsm. abgelassen u. die MaBnahme gegebenenfalls noch mehr- 
mals wiederholt. D ie W rkg. kann notigenfalls noch dadurch erhoht werden, daB 
man den Behalter m it dem zu extrahierenden cellulosehaltigen Ausgangsstoff zunachst 
eyakuiert, das Losungsm. in die unter Vakuum stehende M. einsaugen laBt u. dann 
erst unter D raek setzt. Die extrahierten Gerbstoffe u. Harze werden dann in iiblicher 
Weiae durch Abdestillieren des Losungsm. gewonnen. Das in dem Holz oder der 
extrahierten Pflanzenfasermasse zuriickgebliebene Losungsm. kann ebenfalls durch 
Dest. im Vakuum oder durch Verdrangung mittels geeigneter Fil. (z. B. W. bei 
Extraktion mit Aceton) leicht wiedergewonnen werden. (D. B . P. 377654 KI. 28a 
vom 20/10. 1916, ausg. 23/6. 1923.) Sc h o t t l a n d e b .

XXIII. Tinte; W ichse; Bohnermasson etc.
F ritz  Zetzsche, B ildung und A ltem  der Sćhriftziige. G. Y ie li, G. L ill j  eqv ls t 

und A. Loosli, JDie primaren Tintensalze der Eisentinten. Die B. der Sćhriftziige 
yollzieht sich nach Ansicht der Vff. entweder in neutralem , yorzugsweise wahr- 
scheinlich aber in saurem, keinesfalls in alkal. Medium. An Schriftstucken kann man 
bzgL des A ltem s folgende Stufen feststellen: 1. die kurz nach dem Schreiben unter 
dem EinfluB teilweiser Neutralisation auftretende Vorstufe, B. teils 1., teils unl. faat 
farbloser Tintensalze. 2. Obergang dieser Verbb. in blaufarbige, unl. primare 
Tintensalze unter dem EinfluB des Luftsauerstoffs, sich mit 1 zum groBten Teil 
iiberdeckend, erforderlich sind hierzu mehrere Tage. 3. Verwandlung der blauen 
Schrift in braune (B. sekundarer Tintensalze) durch Luft u. Feuchtigkeit; Dauer 
20—30 Jahre. 4. Allmahliches Verblassen der dunkelbraunen Verbb. zur Farbę 
des Fe(OH)s, Dauer hundert oder mehr Jahre. Yff. untemahm en zunachst zur Fest- 
stellung u. analyt. Identifizierung der bei diesen Vorgangen gebildeten Eisensalze 
dereń synthet. Darst. Nach obigen Darlegungen sollte aus Galluesaure, FeSO<; 
^aOH u. O, Ferrigallat entstehen. Es wurde auch ein tiefblaues Fe-Salz erhalten, 
dessen Analysen jedoch nicht einheitliche W erte lieferten, was auf Oxydationswrkg.
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zuruckzufiihren war. In  der Schiittelente ergab sich dementsprechend auch ein 
groBerer 0 ,-V erbrauch, ais sur Oxydation von Feu zu F em erforderlich gewesen 
wiire; molare Verhaltnisse wurden nicht erreicht. Es wurde hierbei auch die Ab- 
spaltung von CO, aus den Tintensalzen featgestellt, die yon der COOH-Gruppe stammt. 
Durch diese CO, wird die W eiterosydation des Fe-Salzes der Gallussaure schlieBlich 
ganz unterdriickt. Nach den experimentellen Ergebnissen berechnet sich der Still- 
Btand der Oxydation bei 37,2°/0 CO, (,,CO,-Grenzwert“), u. in dem geringen COa- 
Gehalt der Luft ist der H auptgrund fiir das Altern der Scbriftzuge zu sehen. W ie 
Ferrigallat spalten auch die Fe-Salze anderer OiycarbonsUuren CO, ab; ihre Grenz- 
werte aind sehr yerschieden (Tabelle vgl. Original).

Bei der Reindarst. der Tintensalze stellten Vff. feEt, daB die bisher in der 
L iteratur beschriebenen Yerbb. niemals rein geweaen sind. Die Reindarst. erfordert 
Vermeiduug der W eiteroiydation des einmal gebildeten Salzes bis zur vollstandigen 
Trocknung. Aus Salicylsaure -f- F eS 04 +  NaOH entstand ais einzige Ferb. eo- 
wohl bei OberschuB der Saure ais auch des F eS 04 nur Dtsalicylałoferriiaure. Ais 
ursprungliches Tintenaalz der Gallussaure esistiert nur eine V erb.: Ferrimonogallat, 
bezw. die Monogallatoferrisdure-, in yollkommen neutralem Medium bildet sich 
hieraus bei Fe-CberschuB Ferritrimonogallatoferriat, das somit unter beBonders 
giinstigen Umetanden zu den Beetandteilen von Schriftziigen zu zahlen ist. Bzgl. 
des Verhaltnisses Phenol: Fe in den Tintensalzen stellten Vff. folgendes fest: fiir 
die Exiatenz des Typs 1 : 1  Bind im allgemeinen 30H -G ruppen notig, von denen 
eine von einer COOH oder SOaH-Gruppe geliefert werden kann; bei Ggw. von 
20H -G ruppen entsteht der Typ 2 : 1. Mit bezug auf die Farbę kann man unter- 
scheidcn: r o te  R e ih e  => Ferrisalze der Salicyl-, {3-Rcsorcyl- u. Genłisimaure;

Stellucg der OH u. COOH-Gruppen. Verbb. die 
diese Gruppen in  m-Stellung beaitzen, geben keine oder nur schwach farbige griine
11. Salze. Die MolekulargroBe der Salze laBt sich, da sie unl. u. bei hoherer Temp.

formeln noch nicht mit SicŁerheit aufzustellen. Vff. geben dem Ferrigallat neben- 
stehcnde Formulierung.

Die a l lg e m e in e n  E ig e n s c h a f te n  d e r  r e in e n  T in te n s a l z e  sind folgende: 
mit Ausnahme der roten Salze sind sie, einmal ausgeschieden u. gut getrocknet, 
unl. in W . u. organ. Losungsmm. D uich Alkalien, Alkalicarbonate u. NH40H  
werden sie beim OberschuB gel. unter Farbyeranderung. Durch Mineralsauren,
C ,04H ,, Kleeealz, W ein-, Milch- u. andere O iysauren werden sie zerlegt, durch 
CH8COOH aber nur schwer angegriffen. Durch saure Red. w iid  das Ferrisalz 
Bchon in der K alte zerlegt; alkal. Reduktionsmittel zerlegen in der K alte langHaff, 
echneller u. bei groBem UberschuB in der WSrme. Oiydationsm ittel verandern 
ebenfalla schnell. Die meisten Salze bind mikrokryEtallin., ohne F ., u. kryeta:l- 
waaserhaltig; das W . wird oft erst bei 100° im Vakuum yollstandig abgegeben. 
Mit K4Fe(CN'6 wird Berlinerblau, m it H ,S  sofort FeS gebildet. In  den Tintensalzen 
liegt Fe nur in 3-weitiger Form vor. — Von E s t e r n  d e r  G a l l u s s a u r e  wurden 
ebenfalls Tintensalze dargestellt. Ihre Unters. ergab, daB die E ttergruppe auch 
unter COs-Entw. abgespalten w ird; ihr CO,-Grenzwert ist recht n iedrig : fiir Per.ta- 
ferritannat, z. B. 6 Vol.-°/o, fur die Eisensalze der anderen Polygalloylveibb.
3 V o l-% . Die Polygalloylsalze sind erheblich heller a is  die d e r  M onogalloylderiw.; 
in reinem Zustand sind sie violettstichig, dio ozydierten Ferrisalze erscheinen meiBt 
blau bis dunkelblau. Der W assergehalt scheiat charakterist. zu sein: auf jede 
Galloylgruppe Łommen 2 Mol. W . — In  Bauiem Medium ist, wie besondere Yerss-

c y m b la u e  R e ih e  =  Ferrisalze der Gallussub&tanzen, 
der Protocatećhusaure u. dea Brenzcatećhins. Der 
Untersehied ist allein bedingt durch die relative

zersetzlich Bind, yorlaufig nicht angebeD; ebenso sind einstweilen auch Konstitutions-
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gezeigt haben, die O iydation ebentalls bedeutend. 0,-V erbrauch u. CO,-Abgabe 
steigen bia zu einem Maiimum im Neutralpunkt. Der Trager der blauen Farbę 
ist aueh in diesem Falle das Fcrrigallat, daa aus den Lsgg. isoliert werden kann. 
Yielleicht sind aueh die Oxydationaprodd. mit den in neutralem Medium er- 
haltenen id e n i, so daB fiir die B. der sekundfiren Tintensalze ea gleicbgiiltig iat, 
ob der ProzeB anfangB in saurem eder neutralem Medium yerlauft.

F u r die Aufkliirung der durch Oxydation aus den primaren Salten entstehenden 
sekundaren Tintensalze ist es wichtig zu wiasen, ob daa OH zuerst oxydiert u. 
dann die COOH-Gruppe abgespalten w ird, oder umgekehrt. Die OH-Gruppen 
kommen, da sie durch- F e besetzt sind, ais Angriffspunkt fiir den Sauerstoff nicht 
in F rage, es bleiben also nur die H-Atome iibrig, die vor oder nach Abspaltung 
von CO, noch yorbanden aind. Falls die Oiydation nach der eretgenannten Art 
yerlaufen wiirde, miiBte demnach durch Zugabe eines H,-Aktivators die Oxydation 
beschleunigt werden, oder sie miiBte, falls alle H  aubatituiert sind, ganz aufhoren. 
Das ist aber nicht der Fali, denn aueh das Salz der DibromgallusBaure apaltet CO, 
ab, u. Verss. mit einem Katalysator zeigten, daB die Sauerstoffaufnahme nur solange 
sehneller yerlauft, bia F e-' zu F e '"  oxydiert ist. Die VersB. Bprechen daher fiir den 
Yerlauf nach der 2. Art. Die Abspaltung von COOH tr itt aber, wie Yersa. gezeigt 
haben, erat durch freien O, in Erscheinung, obne diesen yerlauft sie bei gewohn- 
licher Temp. sehr largeam . Man kann sich yorBtellen, daB das Ferrigallat O, 
bindet (Peroxyd?) u. daB daa iiberlastete Mol. die COOH-Gruppe abstóBt, um da- 
nach weiteroxydiert zu werden. — Der Zerfall yon Gallaten scheint nicht auf Fe- 
Verbb. beschrankt żu sein, denn aueh Aluminium  gattat spaltet CO, ab.

Ais Z u s a m m e n f a e s u n g  der fxperimentellen Ergebniaae eTgibt sich fiir die 
Chemie der Eisengallussehriftzuge folgendea: nach dem Schreiben setzt ein Neu- 
tralisationsprozefi ein, unter dessen EinfluB sich ais Yorstufe der eigentlichen Tinten
salze die hellg runen  teils 1., teils unl. Ferrosalze (Fcrrodigallat bezw. Ferromono- 
gallat u. Ferrotannat) b ilden. Diese gehen durch Luft-O, Eofort in die primaren 
blauvioletten Tintensalze der Gallus- u. Gerbsaure uber. Das Tintensalz der 
Gallussaure ist Ferrimono gallat (Monogallatoferrisaure), das deB Tannins wahr- 
scheinlich Pentaferritannat. Durch Abapaltung der COOH- bezw. Eatergruppe ent- 
Btehen aus letzteren die aekundaren braunen Tintenaalze. 8 Tage alte Schriftziige 
beatehen wahrscheinlich aus einer Mischung der primaren u. sekundaren Salze. 
Infolge seines bohen CO,-Grenzwertes hat Ferrigallat eine yerhaltnismaBig kurze 
Lebensdauer; die Verwendung der Gallussaure zur Tintenbereitung beruht aber au f 
den intenBiyer gefSrbten Schriftztigen, ais sie durch Tannin erha lten  werden. Die 
Ggw. des Gallats durfte die Lebensdauer der Ferritannate yerlangern, da durch 
Zerfall des ersteren CO, geliefert wird, dereń Konz. bald den niederen Grenzwert 
der Tannate erreichen kann. Durch das zugesetzte Gummiarabicum werden 
auBerdem die Tintensalze [gegen Luft-O, geachiitzt, andereraeita wird die CO,- 
Diasoziation gehindert, so daB der OxydationaprozeB langaamer yerlauft.

Y e rsu c h e . D a r s t .  d e r  p r im a r e n  T in te n s a l z e :  Vei.bb., die bei Ggw. yon 
Alkali nicht oder wenig luftempfindlich sind, werden mit zur Neutralisation der 
FeS01-HsS 0 ł erforderlichen Menge n-Lauge in wenig W . gel., in die Schuttelente 
gebracht, die Luft durch ein Gasgemisch yon 75°/0 CO, +  25% O, yerdrangt; 
nachdem die berechnete Menge FeSO^-Lsg. zugegeben ist, wird bei lU Cber- 
druck mit dem Gaagemiach geschiittelt. Luftempfindliche A lkaliyerbb. (Gallua- 
saure, Pyrogallol, Tannin) weiden mit der F eS 04-Lsg. yersetzt, bevor das Gas
gemisch in die Ente tritt. D ie auf einem Hartfilter abgesaugten Eisensalze werden 
mit CO,-geaatt. W . bis zum VerBchwinden der HaS 0 4 gewaschen u. in  CO,-Atmo- 
aphare aufbewahrt. Die Verbb. konnen aueh durch N a,S04 auageflockt werden. 
Trocknen uber P ,0 6 im Yakuum (1 0 -1 4  Tage). — Monogallatoferrisaure (Ferri-
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monogallat), C,Hs0 6Fe, aus 1,88 g Galluasaure in 30 ccm W ., 2,78 g F eS 04 +  7H sO 
in 20 ccm W. +  20 ccm n.-NaOH, violettblaues, mikrokrystallin. Pulyer, beim Er
hitzen im Capillarrohr Zers. unter Yerfarbung; mit yerd. k. HCI k lare, hellgelbe 
Lsg., weiter o iydieites Salz gibt orange bis braune Lsgg. Mit Alkalien je  nach 
der Menge blaue, weinrote u. gelbrote Lsgg., die sich bei Ggw. von O, yerfarben. 
Konz. Lauge -f- L uft bewirken Abscheidung eines gelben Korpera (Galloflayin?); 
mit NH4OH yiolette Lsgg. Exsiccatortrocknes Salz enthalt 11/» Mol. W . u. nimmt 
ebensoviel an der L uft auf. In  halbneutralem Medium entsteht dieselbe Verb., die 
jedoch in diesem Falle leichter ozydiert wird. — lerrisa lz der Monogallatoferri- 
«d'ttre(?J, CSIHeOJ6Fe, 12HsO, aus 1,88 g GallussSure in 10 ccm W . -j- 8,706 g 
F eS 04 -j- 7 H ,0  in 20 ccm W . +  26,6 ccm n. NaOH; gibt mit SalieylBaurelsgg. 
sofort etark rot gefSrbte Lsgg. K4Fe(CN), reaglert sofort. Erwarmen auf 85—90° 
gibt F e ,0 ,. — Ferridisalicylat (Ditalicylatoferrisaure), Ci4H90 8Fe +  3H 40 , 2,762 g 
Salicylsaure -j- 20 ccm n. NaOH -f- 20 ccm W. +  2,78 g FeS04 in  20 ccm W .; 
rote Nadelchen, unl. in k., wl. in h. W . mit blutroter F arbę, swl. in 92°/0ig. A. 
Sd. was. Lag. spaltet langeam CO, ab; mit K 4Fe(CN)6 langsame B. yon Berlinerblau. 
Durch Alkali anfacgs ro te , bei mehr Lauge gelbrote Lsg., Lfg. in wss. Pyridin 
blutrot. Durch k. yeid. HCI langsame Zers. unter B. yioletter Lsg. — Ferrisalz 
der Protocatećhusaure, C,H80 4Fe -j- 3H aO, dunkelblauyiolettes, mikrokrystallin. 
Pulyer, 1. in Alkali m it weinroter Farbę. — Eiseu(3)talz des Gallamids, C,H40 4NFe +  
2 7 ,H ,0 ,  duńkelblaucs mikrokrystallin. Pulyer, Verh. wie yoriges. — JSisen{3)-salz 
des Gallanilids, Ci8H80 4NFe -{- 3H sO, dunkelyiolett. — E\sen(3]salz des Gallus- 
saureathylestcrs, C9H70 6F e, dunkelblaues Pulyer. — Eisen(3)salz des Tribrompyro- 
galloli, CeOsB r,Fe +  2 H ,0 , dunkelblaues Pulyer, unbestandig, Zers. unter Braun- 
farbung. — D iftrrisalz des DigalloylathylenglyJiols, GlsH 8O10Fe, +  4 H ,0 ,  blau- 
yiolett. — Triferrisalz des Trigalloylglycerins, C!4H110 15Fe, -(- 6H 20 ,  blauyiolett, 
L in  yerd. NaOH mit weinroter Farbę. — Pentaferrisdlz der PerUagalloyl-fi-glucose, 
C41H87Os,F e 6 -j- 1 0 H ,0 , hellyiolettblaues Pulyer, wird durch Alkali weinrot. — 
Pentaferritannat, C,8H8, 0 48Fe6 -j- 10HS0 ,  1,7 g reines chines. Tannin in 20 ccm 
W . +  1,39 g F eS 04 in 25 ccm W. +  10 ccm n. NaOH; CasgemiBcb 93l,/0Os +  
7°/0 COj, blauyiolettes Pulyer. (L ieb ig s  Ann. 435.233—64. Bern, Uniy.) H a b e e la n d .

F ra n k  B. C onney, Minneapolis, Minnesota, Tintenpaste, bestehend aus W-, 
(Kar(offel-) D e itrin , GalluSBaurepulyer, gekorntem FeS 04, Carbolsaure, reinem 
G-lyceriD, Anilinblau A , Indigotin u. CH,COOH. (Can. P. 2 3 0 9 9 6  yom 3/7. 1922, 
ausg. 15/5. 1923.) K a u sch .

T in te n  - S ie g e lla c k fa b r ik  F r ie d r ic h  B a rd e le b en , Berlin, TintenłaUetten- 
(Kurzes Ref. nach Schwz. P. 95845, vgl. C. 1923. II . 686 [Friedrich Bardeleben].) 
Nachzutragen ist: Tintentabletten, welche sich ołrne Bildung yon Ndd. oder Hinter- 
lassung yon Ruckstanden leicht u. rasch in W. losen, werden erhalten durch Yermischen 
mit saurer Rk. 1. Salze yon bas., bezw. mit bas. Rk. 1. Salze yon sauren Farbstoffen mit 
A lkalipercabonat oder Gemiacten yon N aH S04 u. Bicarbonat, (NH4),COs u. Oxal- 
saure bezw. Hs entwickelnden Gemischen yon M etallpulyer u. einem sauren Alkali- 
salK. Zusatz 11. Yerbb. wie Harnatoff oder NH4NO„ beschleunigt den Zerfall. 
(Oe. P. 9 3 745  yom 30/3. 1921, ausg. 25/7. 1923. D. Prior. 20/9. 1917.) KUh lin g .

M a rtin  V o ig t, Stolzenburg-Glaahiitte, Bez. Stettin, M ittel zur Entfernung von 
Schriftzeićhen jeder Art, von Tinten- u. Roslflecken, bestehend aus einer Lsg. von
2 Tcilen NH4F  in 15 Teilen lauwsrmem W . (D. E . P . 388728 BU. 22g yom 1/12.
1922, ausg. 18/1. 1924.) K ausch.

SehluB der Redaktion: den 18. Februar 1924.


