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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Kurt Braner, Gotthe und die Chemie. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 185—89. 

Cassel.) Jung.
Edmund von Lippmann, Zur Herkunft des Namens „Gas“. Gegenuber 

Kibkbt (Chemistry and Ind. 42. 325; C. 1923. HI. 273) u. B bo w n  (Chemistry and 
Ind. 42. 349; C. 1923. III. 273) yerweiat Vf. auf seine fruheren Arbeiten, nach 
denen das Wort auf P a ba c elsu s  zurflckgeht. (Chem.-Ztg, 48. 244.) B e h b l e .

Holde, W eigelt und Franek, C. D. Harries. Nachruf. (Chem. Umscbau a. d. 
Geb. d. Fette, Ole, Wacbse, Harze 3 0  273. 1 9 2 3 ) K anto bow icz .

Georges Bohn, Jacąues Lotb (1859—1924). N achruf au f den bedeutenden  
PbyBiologen des BOCKEFELLER-Instituts. Die deutsche Abatammung u. Scbulung  
werden vollst6ndig verschw iegen. (C. r. soc. de biologie 90. 728—30.) WOLFF.

C. O. Darwin und E. H. F ow ler, Einige Verfeinerungcn der Theorie der 
DimuationsgUichgewichte. (Vgl. F o w l e b , Philos. Magazine [6] 45. 1; C. 1923. 
III. 1300.) (Proc. Cambridge Pbilos. Soc. 21. 730—45. 1923.) B e h b l e .

J. B. Partington, Notis iiher die ćhemitćhen Konsłanten sweiatomiger Gase. 
(Vgl. Philos. Magaiine [6] 44. 988; C. 1923. III. 903.) Hinweis des Vf. darauf, 
daB Sackur (Ann. der Pbysik [4] 40. 98; C. 1913.1. 763) einen Ausdruck fiir die 
chem. Konstantę 2atomiger Gase ableitet, der mit dem vom Yf. gegebenen bis 
auf einen Zahlenfaktor identisch ist; zugleich weist Vf. auf eine Móglichkeit der 
Quanłelung des Winkelmomentes statt der Botationsenergie hin. (Philos. Magazine 
[6] 46. 329—30. 1923.) F b a n k e u b u b g e b .

Charles Reynolds B ailey, Die eermehrłe LSslichkiit von Phenolen in Wasser 
leim Zugtben einer dritten Subsłane. Vf. stellt die ZaBtandsdiagramme folgender 
ternarer Gemische auf: W.-Phenol (L)-Natriumóleat (II) bei 0°, 20°, 40°, 60°; W.-
0-&M0I-II bei 20°; W .-m-Krtsol-ll bei 20°, 60°; W.-p-Rresól-TL bei 20°; W.-I- 
Pyrogallol bei 20°; indem er die molekulare Erhohung E der krit. Sattigungstemp. 
bestimmt. Vf. stellt dabei fest, daB E stelbst bei Kenntnis des Mol.-Gew. u. der 
Loslichkeitsyerhaltnisse nicht berechnet werden kann, da noch andere Faktoren 
mitbestimmend wirken. (Journ. Chem. Soc. London 123. 2579—89: 1923. London,

B e h b e n d t .
A. W. Ganger, Das Tcritisćhe Potential des Wattersło/fs itt Gegemcart von 

Nidtelkatalysatoren. (Vgl. S. 532.) Vf. bestimmt nach der tiblichen Versuchsan- 
ordnung das Ionisierungs- u. Besonanzpotential des 27, unter Verwendung einer 
Anodę, welche aus aktiyiertem N i bestand. Er fand sieben krit. Potentiale bei 
10,4, 12,0, 13,6, 16,4, 18,2, 20,5 u. 22,6 Volt. Von diesen sind vier dem atomist. H, 
twei dem molekularen H, u. eine3 einem NiH,-Kompleie zuzuordnen. Vf. glaubt 
daranB auf die Anwesenheit von atomist. H in dem System Wasserstoff-akliyiertes 
Nickel (KatalyBator) echlieBen zu konnen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46 . 674— 80. 
Berkeley [CalJ Univ.) B e c k e b .

Van L. Bohnson und A. C. Robertson, Beschleunigerwirbnig bei homogener
alyse. I- Kupftrtalze alt Beschleunigtr bei der EistntalzJcatalyse von Wasser- 

Mofftuptrozyd. (Vgl. S. 2559.) Geringe Mengen von Cu-Sali beschleunigen die 
er8- von E t O, unter dem EinfluB von Fe-Salt en B tark . Andere Metalle scheinen

VI- I- 181



2762 A ,. A to m steto tu e . R a dio c h em ie . P hotochem ie . 1924. L

diese Wrkg. nicht zu baben. Die optlmale Menge Cu liegt, gleichyiel ob das Fe 
ala Chlorid oder Sulfat yorbanden ist, bei ca. 1 Millimol Cu pro Liter. Bei weiterer 
Steigerung der Cu-Menge bleibt die Geecbwindigkeit der Ek. unyerandert. Diesea 
Optimum scheint von der Koni. des Fe unabhangig zu sein. Dureb Diviaion der 
Masimalgeschwindigkeit in Ggw. yon Cu dureh die normale Gesehwindigkeit bei 
Fe allein erhalt man den „BeBchleunigungafaktor1*. Er ist unabbangig von der 
Temp. u. von der Kon*, der Saure. Er ist fiir das an 8ich acbwacher wirkende 
Fes(S04)B grofier ala fur das BtSrker wirkende FeCla; die erreichte Maiimal- 
gesehwindigkeit iat fiir beide Syateme gleich. Die beiden Faktoren nahern sich 
einander bei abnehmender Kouz. des Fe. Zur KlSrung dea Mechaniamua licBen 
Vff. BaFeOi einmal allein, dann in Ggw. von Cu auf H ,0 , einwirken. Die Ge- 
8chwindigkeit der Zers war im zweiten Fali bei weitem grofier; darsjus gebt heryor, 
dafi daa Cu-Salz die Zers. des Ferrata besehleunigt. Die veracbiedene Wrkg. bei 
FeClj u. Fe,(S04)s lafit sich jedoch nur durch die Annahme erklaren, daB daa Cu- 
Salz aucb die B. von FeO«" besehleunigt. Der Gesamtyorlauf der Rk. diirfte dem- 
nach folgender sein: DaB Fe ist der primare Katalysator u. wirkt durch B. u. 
darauffolgende Zers. von Ferrat. Cu ist ein aekundarer Katalysator, dessen Wrkg. 
in der Beschleunigung eowohl der B. wie der Zers. des Zwischenprod. besteht, 
wobei die Griinde dieser Wrkg. noch nicht aufgeklart sind. (Journ. Amerie. Chem, 
Soc. 45. 2512—22. 1923. Madison [Wise.], Uniy.) H ee tee .

A t. A to m stru k tu r , R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie .

Guatav Heckmann, Elaitizitatskonstanten und Oitterłheorie. Berechnung der 
Klammeraymbole der Ionengitter nach B o e n . (Ztschr. i .  Physik 2 3 . 47—68. 
Gottingen.) Behble .

J. F. Congdon, Die kinełieche Energie der von einem erhitzten Wolfram-Oltfh- 
faden a.) in einer Argon-, b.) in einer Wastcrstoflatmo*phare emittierten Elektronen. 
Vf. unteiaucht die Abhangigkeit der von erhitzten W-Driihten emittierten Elektro- 
«<«menge eineraeits von der angelegten Spannung, andreraeita in Abhangigkeit 
davon, ob die Emiasion ino Vakuum oder in eine Atmosphiire von Ar oder E, 
hinein 'erfolgt; in letzteren Fallen wird auch der Druck dieB er Gase yariiert. Es 
zeigt sich, daB die mittlere kinet. Energie der im Vakuum emittierten Elektronen 
befriedigend mit den aus dem Maiwelkchen Verteilungagesetz resultierenden Werten 
Bich deckt. Die Ggw. von Ar i s t  uber ein weite3 Druckgebiet hin ohne EinfluB 
auf dieBe mittlere Energie; dagegen erhoht die Anwesenheit von H„ auch bereits 
bei geringen Drucken, die g e ireaaeD e mittlere Energie erheblieb, ohne den linearen 
Verlauf der log */*„, F-Kurye zu beeinflussen. Vf. d iB k u tie r t die mutmaBlicben 
Griinde fur diesen EinfluB des H,. (Philos. Magazine [6] 47. 458—65. 1923. London. 
K in g s  C o llege .) F b a n k e n b o b g e r .

A. Pontrem oli, T]ber die thcrmionitsche Emission. Unter Zugrundelegung friiherer 
Unterss. (vgl. S ah a , Philos. Magazine [6] 41. 267; C. 1921 IIL  1058) bat Vf. die 
in der Gleichung J  =■ AT* e~ĥ T (D ushm an , S. 1144) • yorkommende K onstantę 
b0 =  e Vjk aua der durch Temp.-Erhohung heryorgerufenen IoniBation berechnet; 
fiir Ca zum Beispiel erhielt er b, =  7-104 u. daraus V  =* 2 2*10* oder 3,3-10 • 
Die Zahl der freien Elektronen in einem festen Korper hangt bei gegebener Temp. 
nur vom Ionisationspotential V  Beines Mol. ab, u. die thermion. Emission yatiiert 
von Element zu Element. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 32. II. 211—l 4- 
1923.) D eh n .

V. A. Bailey, Die Bewegung von Elektronen in Neon. Vf. b e s tim m t d ie  Be- 
w e g lic h k e it  von Elektronen in  Ne bei y e rsc h ie d e n e n  Drucken u . F e ld s ta rk e n ;  das 
y e rw e n d e te  Ne i s t  biB auf e tw a  1% He y o n  a l le n  Y e ru n re in ig u n g e n  fre i. Es w ir
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eine tabellar. Zasammenstellung der Werte fur die Beweglichkeit u. freie Weg- 
l&nge der Elektronen in AbhSngigkeit von der GroBe der Peldstarke u. dea Gaa- 
druckea gegaben. (Philoa. Magazine [6] 47. 379—84. 1923. Sydney, Univ.) F b k .

J. S. Townsend und T. L. E. Ayres, Stofiionisierung in Helium. Vf. unter- 
aucht den naheren Mechaniamus des Ioniaierungaprozeaaea von He durch licht- 
elektr. auageloate, im elektr. Feld auf beatimmte Geachwindigkełten gcbraebtc 
Elektronen. Eine Analyae der Einzelheilen diesea Vorgangea erfolgt dadurcb, daB 
der Abatand der daa elektr. Feld erzeugenden Metallplatten yariiert wird, u. aua 
der GroBe der fiir beatimmte Potentialwerte u. Gaadrueke ermittelten Strome Riick- 
Bchliiase auf die zur Ioniaierung notige mittlere kinet. Energie sowie auf allen- , 
fallsige vorherige Energieyerluate derselben infolge Anregung der Rasonantpoten- 
tiale des He gezogen wcrden. Bzgl. Eiuzelheiten der Messungen u. der Theorie 
dea Vorganga vgl. Originalabhandlung. Vff. finden, daB fiir ein Verhaltnis des 
Potentialgefalles (in Yolt/cm) z lim  Gaadrack (in m m  Hg) =  16, die Ioniaierungs- 
Bpannung dea He etwa 14 V. betragt; ferner atellen aie feat, daB nur ein ver- 
sehwindender Bruchteil der Elektronen vor der ioniaierenden Wirkung Energie 
infolge einer Anregung des Reaonanzpotentials dea He verliert. (Philos. Magazine 
[6] 47 401—15; 1920. (Mord, Univ.) F e a n k e n b d e g b e .

C. B. B&zzoni und A. T. W aldie, Stofieffekte in Stickstoff und Stickozyd. Yff. 
zoigen, daB bei niederen Drucken NO  weder durch ultraviolette Belichtung noch 
durch Warmeatrahlung zeraetzt wird, daB dsgcgen erhitzte Metalle eine Diasoziation 
verursachen u. den O, abspalten. Dies wird eindeulig durch den Verlauf der 
Ionisierungs- u. unelast. StoBkuryen bewieaen, aobald daa Netz des beschleuni- 
genden Potentials nahe dem gliihenden Metallfaden sich beficdet. Ist daa Netz 
weit von dieaem entfernt, ao zeigt ea aich, daB die freie Weglange von Elektronen 
in ein Mehrfachea dea theoret. Wertes betragt. Die je nach den Abmessungen 
'leB App, vor allem dea Netzabstandea zur Messung gelanganden krit. Werte fur 
N, ergeben fdr daa R e B o n a n z p o te n tia l u. den Ioniaierungapunkt dea Atoma 8,2 
bezw. 17,7 V., die hoheren krit. Werte 25,4 und 30,7 V. durften mit der Ioniaierung 
des Mol. verkniipft aein. Vf. weist auf die wichtige Rolle hin, welche katalyt. 
Einfluase der Elektrodcn aowie Gas- u. Metallschichten auf derartige Diaaozia- 
tionen auaflben. (Journ. Franklin Inat. 197. 57—73.1923. Pennaylvania Univ.) F b k .

G. A. Sohott, Die Streuung der Edntgen- und y-Strdhlung durch Elektronen- 
ringe. — Der Ein fiu fi der Dampfung auf die einfallende Strahlung. Vf. sucht 
mittela einer mathemat. Deduktion zu entscheiden, ob die anormal schwachę 
Streuung harter /-Strahlung durch Al, Fe u. Pb, welche Is h in e  beobachtete u. Yf. 
bereits diakutierte (Proc. Royal Soc. London, Serie A 98. 395; C. 1920. I. 767), 
auf eine Dampfung der einfallenden Strahlung zuriickzufuhren iat, wobei die 
Streuung ala ein Effekt der Brechung ungediłmpfter einfach harmon. Wellenziige 
hoher Freąuenz durch Elektronenringe innerbatb des Atoma betrachtet wird. Vf. 
gelangt zu dem SchluB, daB die Schwache der Streuung in dieser Weiae nicht zu 
erklaren iat. (Proc. Royal Soc. London, Serie A 104. 153—64. 1923. Aberystwyth, 
Walea Un.) F b a n k e n b u b g e b .

C Porlezza, Dat Bogenspektrumdes Siliciums in Bezkhm gsudsn BpeJctrographischen 
Analysen. (Vgl. S. 618.) Vf. bat die daa Band 2414 zuaammenaetzenden Linien 
(ca. 70) gemessen, ihre Wellcnlange in JL tabellar. angegeben u. das Si-Spektrom 
einiger Geateine vom Monte Capanne auf Elba beschrieben, die achon yon 35% SiO, 
an daa Si-Spektrum gaben u. yon 60°/0 SiO, an die Beobachtung der Linien anderer 

emente trubten, ao daB es bei spektrograph. Analyaen rataam ist, daa Si yorher 
entfeinen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [51 33. I. 193—97.) D e h n . 
John Edward Purvis, Absorptionsipektrcn der Dampfe und Lósungen ver- 

iedener Kttone und Aldehyde. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 1841.
181*
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C. 1922. III. 1570.) Der Dampf dea Camphera absorbiert die Strahlen zwischen 
A 310 u. A 276 (bei 120°, 785 mm) in geringem MatJe u. lafit sie bis ungefahr A 212 
hindurch. Mit Bteigenden Tempp. u. Drucken wird die Absorption groBer. Bei 
200° u. 825 mm werden die Strahlen von A 328 bis A 240 absorbiert u. bis A 223 
hindurchgelassen. Das Abaorptionsband zeigt keine Unterteilung u. verbalt sicb 
demnach dem der Lsg. ahilich. Fenchon verbiilt sicb analog. Die Strablen werden 
ganz schwach absorbiert zwischen A 310 bis A 278 (130°, 790 moi) u. bis A 214 
hindurchgelassen. Bei 210°, 830 mm werden sie bei A 325 bis A 240 absorbiert u. 
bis A 225 hindurebgelassen. — Campherchinon zeigt bei 148°, 800 mm zwiBcben 
). 458 bis A 420 4 achwache diffuse Banden, die in 2 Gruppen angeordnet Bind, 
von denen jeweils die st&rker gebroebene schwacher ais die andere ist. Bei 
hoheren Tempp. u. Drucken sind die engen Banden deutlicher Bei 208°, 830 mm 
liegen die Absorptionsbanden zwiBcben A 459—400, u. die TranBmiesion erfolgt bis 
A 300. Im Verg!eich zu Benzochinon (vgl. Journ. Chem. Soe. London 123 1841; 
C. 1923. III. 1570) zeigt es bedeutend weniger Banden. — Camphersaureanhydiid 
zeigt in alkoh. Lag. keine Absorption. Der Dampf lafit die Strahlen bis A 215 
hindurch (180°, 815 mm). Bei hoheren Tempp. u. Drucken erfolgt bis einer beat. 
Wellenlange Transmission und von da ab Absorption, bei 220’, 835 mm iat A =» 260. 
Champherimid u. Carvonoxim zeigen in alkoh. L3g. keine AbsorptionsbandeD. 
Garvon zeigt im Dampfzustande Transmission bis zu A 252 bei 140° u. 795 nim. 
Mit steigender Temp. u. steigenden Drucken erfolgt Bteigende Absorption. Bei 
200°, 825 mm erfolgt sie zwischen A 365 bis A 293; die starken Ca-Linien werden 
bis A 275 hindurchgelaasen. Bei noch hoheren Tempp. erfolgt die TransmisBion 
bis zu A 368 (250°, 860 mm). Das Absorptionsband ist dem der Lsg. ahnlich. Die 
wsa. Lsg. von Rohrtucker zeigt keine Absorption, die Lsgg. von Dextrose, Lanulosc 
u. Lactose zeigen Banden im Ultraviolett u. damit die spezif. Absorptionseigen- 
schaftcn der Aldehyde a. Eetone. ZuBammenfassend ergibt sich, dafi das Oscilla- 
tionszentrum die CO-Gruppe zu sein scheint. (Journ. Chem. Soc. London 123. 
2515—21. 1923. Cambridge.) B e h r e n d t .

John Edward Purvis, Dis Absorptionsspekłren einiger Phenoldcricaie und 
anderer Substanzcn. (Vgl. vorat. Ref.). Vf. n n terB U ch t die Absorptionsspektren 
folgender Stoffe: a) in Lsg. u. in Dampfforna: m-i-Xylenól, Carvacrol, Thymo], 
Eugenol, Isocugenol, Piperonylalkohol, Piperonal, Piperonyhaure, Palegon\ b) nur 
in Lsg.: Menłhon, Menthonoxim, Eucalyptol, Menłhol, Citral, Citronellal, Otrąniol,
l-Linalool. Die Arbeitsmethode war die schon friiher beachriebene (Journ. Chem. 
Soc. London 97. 692; C. 1910. I. 2102). Ais LosungBmittel diente A. Die Dampfe 
■wurden bei verecbiedenen Drucken u. Tempp. untersucht. Beim Vergleich der 
Absorptionsspektren ahnlich konstituierter Verbb. ergab sich folgendes: KeineB der 
untersachten Phenolderim. zeigte eine der charakterist. schmalen Dampfbanden des 
Phenols; die Lage der Banden u. der allgemeinen Absorption zeigte sich yielmebr 
abhangig von der Stellung u. AbsattiguDg der Seitenketten. Bei Piperonylalkohol, 
Piperonal u. Piperonylsaure wurden keine schmalen Banden aufgefunden; die Ab- 
eorptionsspektren zeigen hier ebenfalls den Einflufi verachiedener Schwingungs- 
zentren. Ebensowenig finden sich bei Pulegon oder Menthon schmale Dampfbanden; 
ihre Spektren haben Ahnlichkeit mit denen von Caropher, Fenchon u . Carvon. 
Menthonoxim, Menthol, Eucalyptol zeigten tiberhaupt keine Absorptionsbanden. 
Die Absorptionsbanden des Citronellals lagen im Gebiet kiirzerer W e lle n la n g e n  ais 
die des Citrals. Die Unterschiede in der Absorption zwischen Geraniol u. l-Linalool 
lassen Bich zuriickfiihren auf die Verschiedenheit der Lage der zwei u n g esa tt. 
Centren bei beiden Verbb. — Vf. nimmt zur Erklarung an, dafi die Absorption 
dureb den ungesatt. Z uB tand  bestimmter Schwingungszentren im Mol. y e ru rsa c b t 
■wird. Bei zunehmender AbsSttigung nehmen die Absorptionsatreifen ab u. ver-
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schwinden aehliefllieh. Bemerkenawert lat, daB die Banden von Aldehyden u. 
Ketonen in ihren Oiimen yeracbwinden. Dar Typua, die Lage u. die Intensitat 
der Abeoiption im ultrayioletten Teii wird reguliert durch die chem. Natur der un- 
geaatt. Molekiilbestandteile, die ala Schwingungszentren wirken. Bei zunebmendem 
Molekulkonpiex werden die bei einfachen Molekiilen auftretenden scbmalen Banden 
breiter (ahnlich den Banden in Lsg.) u. yerschwinden scblieBlich. Im ultra- 
violetten G-ebiet treten also bei yollkommen geaatt. Verbb. keine Abaorptiorsaatreifen 
auf, wie dies schon S t a r k  (Jahrb. Badioakt. u. Elektronik 10. 139 [L913]) nach- 
gewieaen hat. Die allgemeine Abaorption dsgegen haDgt ab von der translator. 
Bowegung der Molekule. (Journ. Chem. Soc. London 125. 406 — 18. Cam
bridge.) K ie lh O fe r .

Bichard Alan Morton und Harry Barnes, Alsorptiomspektra und Molekuł ar- 
phasen. Teil I. Der Vergleich der Wellenlaogen u. Freąueuzen im Hinblick auf 
die von B a ły  (Philoa. Mngasine [6] 40. 15; C. 1920 III. 582) entwickelte Theorie 
der Abaorptionsspektren l&Bt bei den 3 isomeren Mcłhoxy-2■ 3-diincthylchromonen 
(vgl. H e ilb e o n , B a r n e s  u . M o rto n , S 2139) erkenneri, daB die Differenz der 
Frequenzen im Mittel 21,4 X 10~11 iat u. daB die Freąuenzen sich ala beatimmte 
Vielfache dieaer Grundfrequene mit der entapreehenden Grundwellenlange A,= 1 3 ,99/i 
daratellen, die alao unabhaDgig von der Lage der Methoiylgruppe ist. — 2,3-Di- 
metbylchromon zeigt 2 Banden im Ultraviolett, X «=■ 3085 u. 2690, dereń Freąuenien 
wieder Yielfache der Grundfrequenz 23,72, X 10—11 (Grundwellenlange 12,64, (i) 
Biud. (Journ. Cbem. Soc London 123 2570—72 1923, Liyerpool, Uniy.) B e h r e n d t .

A. Ehringhans und R. W intgen, Die Lichłabsorption von fein in geschmol- 
tenem Borax verteitłem Oold (Vgl. Ztachr. f. pbyaik. Ch. 104. 301; C. 1923. IIL 
1127.) Vff. meBaen die Abhangigkeit der Lichtintenaitat von der TeilchengroBe. 
V erB U cbaanordnung ygl. im Original u. 1. c. Die gefundenen Werte fur die Hellig- 
keit J  atimmen mit denen naeh der Abaorptionaformel J  =  J0 • t~ m d (d =  Dicke 
der Schicht) berecbneten innerhalb der MeBfehler iiberein. Der Abaorptionamodul 
der Scbmelze m, u. daraua der Absorptionsmodul des Oóldes mAu werden berechnet, 
dieaer iBt von deraelben GioBenordnung wie der yon Hagen u . Rueens (ygl. Ann, 
der Physik [4] 8. 1. 432 [1903]) fur kompaktea Au aua Metallkonatanten berechnete. 
Der Abaorptionamodul des in Borai fein yerteilten Au w&chat mit abnehmender 
TeilchengroBe, w as sich auch aua dem aua der elektromagnet. Liebttheorie her- 
geleiteten Verh. yon diapergieitem Au (ygl. M ie, Ann. der Pbyaik [4] 25. 377; 
C. 1808. I. 1257) ergeben bat. (Ztacbr. f. physik. Ch. 108. 406—10.) J o se p h y .

A Reychler, Photochemische Studien. II. tlber die Bcdueierbarkeit von Stlber- 
bromid »n Gcycnica't von Oelatine. (I. ygl. S. 2502.) Die Reduzierbarkeit yon AgBr 
mit den Entwicklern Kaliumferrooiatat, Hydrochinon, Methol u. Hydrochinon wurde 
im Licht u. auch im Dunkeln bei Ggw. u. Abwesenheit yon Oelatine u n te rB u eh t. 
Ea ergibt sich, daB auch in gróBter Dunkelheit AgBr durch die genannten Ent- 
wiekler achnell u. yollstandig reduziert wird, daB ea diese Eigenachaft aber in 
Ggw. yon Gelatine yerliert. Aua der Tataache, daB 0,01 g Gelatine ausreichen, 
Um ca. 0,20 g AgBr zu bedeeken, achliefit Vf., daB sich daa AgBr im Zustand 
plurimolekularer Korner befindet, am welche die Gelatine eine diinne, sehutzende 
Schicht bildet. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 7—12.) J o se p h y .

A ,. E le k tr o c h e m ie . T h e r m o ch em ie .

V, Kohlaohutter, Ultramikroskopische Elektrodenvorgange. L Die Anodcn- 
auflag. kann man auffassen entweder ais Einw. der entladenen Anionen auf daa 
Anodenmetall oder so, daB den Atomen der Anodę Elektronen entzogen werden, 
wodnrch aie ohne weiterea zu Kationen werden. Bei der kathod. Metallabscheidung 
denten die bisherigen Bcobachtungea darauf hin, daB dem KryatailiaationaprozeB
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eine Entladung unter B. einer iibersatt. Metallsg. in einiger Entfernung von der 
Elektrodo voranageht. — Vf. beacbreibt (nach krit. Beaprechung der Vorveroffent- 
liehungen) App. u. Yerf. zur ultramikroskop. Beobachtung der Vorgange u. diese 
selber. Man muB bei der Interpretation abatrabieren von den Bewegungen u. 
Schlieren, die an Kathode bezw, Anodę dureh Sinken bezw. Steigen der an Kationen 
reicher bezw. armer gewordenen Lag. entatehen. Die Beobachtungen wurden an 
den (abgeachliffenen) Drahtepitzen gemacbt, teila wenn beide gleichzeitig u. Mk. 
sichtbar waren, teilweiae indem nur eine aicbtbar, die andere weit entfernt u. yon 
ihr durcb ein Diapbragma getrennt aufgeatellt war.

Cu in CuS04: Bei fur die E n tB te h u n g  dea aog. „achwarzeń Cu“ geniigend 
hohen Stromdichten bildet sich unmittelbar um die abgeacbiedenen Cu-Baumchen 
eine blaujich schimtnernde Sehicht mit achwirrenden goldgelben Teilchen. Vor ihr, 
durch einen 0,1—0,2 mm dicken Dunkelraum getrennt, liegt eine goldgelbe Schicht 
aua lebhaft bewegten Teilchen, die aich den AuabuchtuDgen u. Umrisaon der blau- 
lichen Scbicht anschmiegt. Bei Stromabatellung bleibt die blaue Schicht beatehen, 
die gelbe lost aich auf. Bei Stromumkehrung wird die gelbe Schicht angezogen, 
die blaue abgeatofien, erstere besteht alao aua negatiy, letztere aua positiy ge- 
ladenen Teilchen. Die Schichten treten unter Bedingungen auf, an die das Auf- 
treten dea schwarzen Cu gebunden iat, verd. Lag., hohe Stromdichte, u. Spannungen, 
die zur Waaserzers., aber nicht zur eichtbaren Gaaauascheidung ausreichen. Die 
blauliche Schicht wird yeruraacht durch Cu(OH)3, daa vor der Kathode ala hoch- 
dispersea kolloides Prod. entsteht u. ala poaitiy gcladenea Sol nachtrfiglich gegen 
die Elektrodo gedruckt wird. Seine Entatehung beruht auf einer Entladung 
Cu" — y  Cu', Umaetzung yon Cu' zu Cu -f* Cu" u. hydrolyt. Umaetzung deB Cu" 
zu Cu(OH)j, das dann gegenuber den Metallteilchen ais Schutskolloid wirkt u. Bie 
diepers in Lag. halt. Sonach ware das schwarze Cu ein dem Goldpurpur analogea 
Prod. Die goldgelbe Scbicht dagegen wird von W aaaeratoffn eb el gebildet, der 
in einem hohen Dispersionszustand von der Kathode in die PI. gesloBen wird Diese 
H-Entw. laBt OH' zuriick u. begtinstigt Bornit die Entatehung von Cu(OH)j. Ein 
Teil des H-Nebela wird vom ach warzeń Cu zuruckgehalten, ein Teil durch obcn 
erwahnte Schlierenb. hmcugefUhrt u. festgehalten, bo daB daa echwarze Cu nicht ala 
H-Verb. oder -Legierung aufzufassen iat, sondern daB dasH in d ie p e rs  er Form von 
ihm eingescblossen iat.

Ag in AgNO,: Auch hier bildet a ic h , eo w ie  eine fur d ie  Entatehung deB 
achwartsn Silbers gcntigende Stromdichte erreicht iat, um die abgeacbiedenen 
Silberbaumchen herum u. yon ihr durch eine dunkle Scbicht getrennt, die gelbe 
Zone von WaaBerstoffnebel, wie oben daran erkennbar, daB die Teilchen in einheit- 
lieher Richtung refłdktieren, u. an der Kondenaation von H,-Blaacben auf einem 
Glaafaden. Bei Ansauerung verachwindet auch hier wie beim Cu die Scbicht, 
macht schlieBlich einer makroakop GaBentw. Platz. Bei Stromausschaltung zuckt 
das Silber unter Volumverminderung zusammen, die gelbe Schicht yerachwindet 
allmahlich. Bei Wiedereinschalten entsendet das Ag, nachdem es wieder schwarz 
geworden ist, H-Teilchen zur Erneuerung d e r  Schicht, nun aber untermiscbt mit 
Ag-Teilchen. Diese Entatehung yon Ag-Sol iat alao keine Yoratufo der Entladung. 
aondern ein Zerteilungaprod. des schon gefallten Metalles. DaB schwarze Ag iat, 
ohne Beteiligung oxyd. Stoffe, eine loae Anbaufung yon Keimen u. dendrit. Kry- 
stalliten, in der daB H zwar Bteta yorhanden, aber kein wesentlicber Beatandteil iat.

Wasserzersetzung, Cu | HsO | Cu: Aua der Anodę treten Cu"-Ionen aua, die 
aich mit dem OH deB W. zu Cu(OH), yereinigen u. der Katbode zuwandem-^ Dicht 
a n  der Anodę entsteht eine blauliche Haut, dann ein Dunkelraum, w e ite rb in  eine 
achmale helle Zone. Zwiachen beiden Elektroden ziehen Teilchen katbodenw firtB . 
Yor der Kathode trefien sie auf die gelbe Schicht. von H-Hebel, durch einen
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dunklen Baum von der Kathode mit den wachaenden Kupferaggregaten getrennt. 
AllmSblich bildet daa Cu(OH), eine Briicke von Kathode bu Anodę, die aich bei 
Stromoffnung z. T. verteiit, bei StromschluB aich aber dem Beat der alten a der neu 
entatehenden Briicke wieder anlagert. — Ag | H ,0  | Ag: An der Anodę entateht eine 
Schicbt von ultramikroakop. Blfiachen, bestebend aua 0„  negativ geladen. Dabei wird 
Anodę Peroiyd sichtbar, bei langerer Stromwrkg. grauen Metallstaub bildend. Von 
auf der den Prodd. der Anodę wandert nicbta zur Eatbode, die wieder von Ht-Nebel 
umgeben iat. Abnliehe Eracheinungen, nieht weaentlich von denen in Ht O unter- 
schieden, reigt Ag in NaOH. In aauren Elektrolyten entatehen Yerbb. von 
Peroiyd mit Anionen, die poaitiy geladen aind. Bei zunehmender Saurekon*. 
werden aie beatSndiger u. gehen ala Kationen in den Elektrolyten iiber, die 0 ,-  
Schicht verachwindet. — Bei der Waaaerzers. zwiacben Elektroden von Pb, Cd, 
Ni uaw. aind die Eracheinungen grundaatzlich gleicher Art, aber von Besonder- 
heiten begleitet. (Ztachr. f. Elektrochem. 3 0 .  164—75 Bern, Univ.) D a n n e e l . .

W. B. Jones, Versuche mit Wechsehtrom bei der Oleichstromelelctrolyse. Durch 
Oberlagerung dea Gleicbatromes mit Wechselatrom erzielt man Erniedrigung der 
tjberapannung u. Bornit reichlichere B. von Zwiachenprodd. auf Kosten der End- 
prodd. — Vf. unteraucht die Oberapannung an Pb Elektroden in S 2SOt mit der- 
artigen Stromen u. mit intermittierendem Gleichstrom. Die Zelle enthieit auBer 
einer Vergleichaelektrode (n. Calotnel-) 3 Elektroden; an 2 davon war Wechael- 
atrom geachaitet, beide zuaammen bildeten gegen die dritte einen Gleiebstrompol, 

u. zwar miindete der Gleichatrom in der Mitte der durch dar- 
geatellten Sekuu dSr wieki uug dea Tranaformators ein. Aua 8 Verea.

i  O O^F (Veilauf in 21 Kurventafeln wiedergegeben), kommt Vf. zu folgen-
q den Beaultaten: Die maiimale GleichatromUberapannung dea H, an

Pb iat 1,1 Volt, aie ainkt bei Stromoffnung in 0,08 Sek. auf 0,6 Volt, 
wenn man entgegengeaetzten Strom gibt, achneller auf den konatanten Wert von
0.18 Volt; BchlieBlich tritt PbS04-B. ein, bevor aich eine Oiydbaut bildet. LaBt
mau es nicht so weit kommen, aondern polariaiert wieder kathod., ao steigt die 
tjberspannung linear bis 1,1 Volt an, wenn genug, aber mindeatens ebenso viel 
Coulomba hineingesebickt jyerden, ala mit dem Gegenatrom entnommen wurden. 
Diea Maiimum iat erreieht, wenn 3 mai ao viel H-Atome von der Kathode auf- 
genommen sind, ala die Oberflache Pb-Atome enthalt. — Bei der anod. Uber- 
spannung, dereń Maiimum bei 2,11 Volt gegeniiber der H,-Elektrode liegt, bewirkt 
der entgegengasetzte Strom nur einen Abfall von 0,05 Volt, dann entweicht H,, d. h. 
die Stabilitat der entatandenen Oiydhaut ist groB. — Drei unabhangige Veraucha- 
reihen mit je 100000 Wiederholungen von Strom u. Gegenatrom fiihrten ateta zu 
einem konaianten Wert von 0,18. Daa ist daa Potential einea aebr atabilen Blei- 
hydrides. Der oben genannte Wert voa 0,6 aebeint ebenfalla daa Potential einea 
Bleihydridea zu aein. D as Maximum der Oberapannung von 1,1 Volt acblieBlich 
durfte daa Potential einea Hydridea P b S s aein. (Trana. Amer. Electr. Soc. 42 . 151 
bia 180. 1922.) D a n n e e l .

Takeshi It&kura, Klinische Untersuchungen iiber den mentchlichen Magensaft.
1. tiber die Potentialdiffercnz der gesattigten Calomelelektrode. Die elektromotor.
Kraft einer beaondera hergeatellten geaatt. Calomelelektrode wird gegen Acetat- 
puffer bei yerachiedeńen Tempp. gemeaaen u. gegen die n. Hj-Elektrode erreebnet. 
Die gewonnenen Żabien geniigen der Gleichung E, =  0,2509 [1 — 0,0027 (t — 18)], 
vrorin E  in Volt u. t in Celaiuagraden gemeaaen. (Mitt. d. med. Fak. d. Kaiaerl. 
Univ. zu Tokyo 2 4 . 129-48 . 1920; Ber. ges. Phyaiol. 23 . 163. 1924. Eef. G y e - 
m a n t ) Spie g e l .

W. Mund, tiber die Leitfahigleit staric dissońierter binarer Eltktrolyte- Nach 
Ghosh (Journ. Chem. Soc. London 113. 449; C. 1919. I. 587. Ztachr. f. phyaik.
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Ch. 98. 211; C. 1921. III. 1052) laBt sich die molekulare Leitfabigkeit A nach der 
Gleichung I. bei den entsprechenden Verdiinnungen rp, ausgehend von der Leit- 
fahigkeit A0 bei einer Yerd. qo0, berechnen, wenn N die Ayogadrosche Zabl, E  die 
Ladung dea Ions in einem LdsungBm. der DE. D  u. B, T  die bekannten GroBen 
eind. Wahrend diese Gleichung fur Salze, wie KC1, Werte gibt, die mit den ge- 
measenen gut ubereinstimmen, tut Bie es nicht mehr fiir Sauren u. Basen. Der 
Grund ist in der verschiedenen relativen Beweglichkeit der Ionen (z. B. 
OH' u.-H' »=■ 174 u, 315 bei 18°) zu sucheii. Sind u. K , die relatiyen Be- 
w e g lic h k e ite n , bo berechnet Bich ais Funktion der beobachteten Leitfabigkeit eines 
dissymmetr. Elektrolyten die Arbeit A, die notwendig iat, um ein Grammol. eines 
symmetr. Elektrolyten derselben Konz. yollstandig zu dissoziieren, nach Gloichung II., 
wenn a  daB Verhfiltnis des arithmet. zum geometr. Mittel yon u. 2T, u. y  ein 
Proportionalitatafaktor ist. Um 2 Grammionen auf die gegenseitige unendliehe 
Entfernung zu bringen, berechnet aich A zugleich nach Gleichung III., wenn man 
fur jedes łon nicht nur der Anziehungskraft eines entgegengesetzt geiichteten 
Ions, sondern allgemein der Summę aller in der Lsg. yorhandenen abetoBenden 
wie anciehenden Krafce Rechnung tragt. III. unterscheidet Bich daher von der 
entsprechenden von G h o sh  angegebenen Gleichung um den Faktor 2,52 : 3 ■=“ 0,84. 
Bei Glcichsetzung yon Gleichung II. u. III. erhalt man eine Gleichung fur X. 
Wendet man diese nacheinander fiir die Yerdd. rp0 u. cp an u. subtrahiert Glied fiir 
Glied, so erhSlt man die allgemeine Gleichung IV. fiir A., wenn man yon den ge- 
messeneu Werten (pa, ausgeht.

, , , , 0,4343 - N E '
I. logi0 * — log10 *0 -J----------------- -----

II. A  =  2 2 j r  in 

IV. log10

2 D R T  W cpt V<p
Ein Vergleich der beobachteten mit den nach Gleichung I. u. Ia. ( =  Gleichung I. 

korrigiert durch den Faktor 0,84) berecbneten Leitfahigkeiten fiir die Salze KCI, 
KBr, KJ, KF, KSCN, KNO„, KC.HaO,, KCIO,, NH^Cl, NaNO,, NaCl, NaF, LiCl, 
LiJOs , RbCl, CsC), T1C1, TeN 08, AgNO, bei 18° u. cp„ — 107 ergibt, daB die 
Werte nach la  fflr starkę Verdd. besser mit denen des Eiperimenta fibereinstimmen 
(hier herrschen am beaten die gemachten Voraussctzungen). Fur KCI, KBr, KJ 
u. KSCN ist dies auch fiir schwache Verdd. der Fali — hier herrscht statke 
Ahnlicbkeit in der Beweglichkeit u. der Struktur der IoneD, wie eB im besonderen 
KCI durch sein Verhalten X-Strahlen gegenttber zeigt. Fur yiele Salze ist dagegen 
bei Verdd. unterhalb 2 X  10“ oder selbst 5 X  105 bessere Obereinstimmung mit 
den Werten nach Gleichung 1. Bei den Sauren u. Basen (KOH, HCJ, HNO„ 
ip0 ==> 10‘, t =  18°) gibt allein Gleichung IY  mit den gefundenen gut iiberein- 
stimmende Werte. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 32. 156—78. 1923; Ldwen, Pbys.- 
Chcm. Labor.) BEHRENDT.

A. M. Tyndall, Uber den Mechanismus des elekłrisehen Bogens. Vf. setzt sich 
mit der Kri tik yon D u f f i e l d  (Juni 1923) an seiner Theorie des elektr. Bogens 
auseinander. Auf Grund des eiperimentellen Befundes wendet er sich gegen die 
Duffieldsche Aneicht fiber die Etntelrorgange a n  der Kathode u. Anodę u. priiriaiert
nochmals seine eigenen Anschaaungen tiber den Mechaniamus der Io n e n a b g a b e
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•yon seiten der Elektroden u. der dadurch bewirkten Sekundareffekte. (Philoa. 
Magazine [6] 4 6  330 31. 1923. Bristol.) F r a n k e n b u r g e r .

C. W. fieaps, Etn fiu fl der KrystallstruJctur auf die Magndostrtkłion. Vf. 
untersucbt die Magnetoatriktion von Stahl, weichem Eiten u. Magnetit unter Be- 
niitzung eines WeiBachen Elektromagneten, desaon Feldstarke bis zu 20000 GauB 
geateigert werden kann. Der App. iat yom Hebeltypus u. erlaubt die Measung yon 
Dimenaionsanderungen bia zu 2,10—7 cm. Es werden Veras. mit Kugeln u. Scheiben 
aua yerschiedenem Materiał auegefiihrt u. Abhangigkeit der Kontraktionen bezw. 
Verlangeruugen der Probeatucke von ihrer Orientierung feB tg es te llt. Einzelbeiten 
aind im Original zu eraehen. Vf. atellt die Theorie auf, daB die gewobnliche 
Magnetostriktion eine Erscbeinung iat, die sich aua der Oberlagerung zweier oder 
mehrerer Effekte ergibt, die jeweils charakterist. fur die kleinen, in verschiedenen 
Orientierungen liegenden Krystallindmducn dea Probeatiickes aiod, ao daB die im 
Einzelfall gefundene Kurye von der Art der Anordnung die ter Kryatallite abbangt. 
Ea acheint, daB E-wings Modeli des magnet. Atoma (Philoa. Magazine [6] 4 3 . 493; 
C. 1922. I. 1261) zur Erklarung der yerschiedenen Eflekte der Magnetoatriktion 
hinreicht. (Pbyaical Review [2] 22  486—501. 1923. Houston, Teras.) F r a n k e n b .

Richard C. Tolman, Speiifitche Rołałionswarme und halbe Quanteniahlcn. 
Vf. zeigt mittela einer Betrachtung iibcr die infraroten Rotations-SchwingungBBpek- 
tren, daB die niedrigsten azimutalen Quautenzahlen einea nichtoszillierenden Mole- 
kiils (H,) yom atarren „Hantel“typu8 nur die Werte 0,1 oder */i baben konnen. 
Eine elementare Theorie der Quantelung im Raum fiir diesen neuen Fali balber 
Qaantenzablen erweist, daB die aprior. Wabrscheinliehkeiten fur benachbarte Ni- 
yeaus der Rotationsenergie im Verbaltnis von 1, 2, 3 . . .  zueinander stehen. Der 
Verlanf der spezif. Wfirme fur 2atomigen H, bei 300° abaol. wird dann im AnschluB 
an die Annahme von Energieniveaus u. aprior. Cfbergangswahraeheinlichkeiten fiir 
halbe. Quantenzahlen bereehnet u. mit den experimentellen Kurzeń eineraeits, den 
von R kiche unter Annahme yon 0 u. 1 ais den niedrigsten mfigliehen Quantenzahlen 
berechneten Kuryen andrerseita yerglichen. Bei niedrigen Temp. atimmt die neue 
Korye mit den ezperimentellen Wertea ebenso gut wie die Reichesche iiberein; bei 
hoheren deckt sicb keine der beiden mit dem experimentell ermittelten Verl8uf. Das 
der neuen Kurve entspreehende Tragbeitamoment des J5T,*Mol. ist 1,387* 10 “ 41 g cm1 
(etwa ł/t des Reicheschen Wertes) u. deckt aich besser mit der von Sommerfeld aua 
dem Linienatand des Viellinienspektruma dea H, gezogenen SehluBfolgerung-, daB 
dieaes Trggheitsmoment =  1,9 X  10 —41 gem ’ ist. Somit erscheint die Realitat 
balber Quantenzahlen ala nicht auageschlossen. (Physical Review [2] 22. 470—78 1923. 
Pasadena [Cal.]) F r a n k en bc r g er .

G. W. C. Kaye und J. K elth Roberta, Die Warmeleitfahiglceiten von Metali- 
kryitallen. — 1. Wismut. Vff. untersuchen in einem App. vom „Plattentyp“ (vgl. 
S. 2090)- die Warmeleitfabigkeit eines Bi-Krystalls unter Rficksicht auf deseen Kry- 
etallograph. Orientierung. Die MeBgenauigkeit dea App. erlaubt eine Feststellung 
von Warmeleitfahigkeiten bis zu 0,02 c. g. a. u. einer Fehlergrenze von l°/i> bei 
Verwendung yon ProbeBtiicken yon 2 X  1 cm Stirnflache u. 1 bis 2 mm Dicke. 
Die far einzelne Bi-Krystalle in Richtungen parallel und senkrecht zur trigonalen 
Achae gefundenen WSrmeleitfahigkeitswerte bei 18° C. in c. g. a. Einheiten Bind 
0,0159 beziebungsweiBe 0,0221; das gegenseitige Verhaltnia dieser Werte iat 1,39. 
Bei willkurlicher Yerteilung zahlreicber Krystallite im Metallgefiige ergibt sich hier- 
aua eine Bruttoleitfahigfeeit yon 0,0195, was gut mit dem yon J a e g e r  u. D ie s s e l -  
H0R8T gefundenen Wert 0,0193 ubereinBtimmt. (Proc. Poyal Soc. London, Serie A.

04. 98—114, 1923; National Physic. Lab.) F r a n k e n b d r g e e .
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B. Anorganische Chemie.
Carlo Sandonnini, tiber den Mechanismus einiger kałalytischer Beaktionen. Vf. 

zeigt, daB die Umwandlung der Bisulfite in Sulfate mittels Se (vgl. F oerster , 
L a n g e , D eossbach  u. Se id e l , ZtBchr. f. anorg. u. allg. Chem. 128  246; C. 1923.
III. 345) in drei Phasen nach dem Schema: a) Me,SO, -f- Se — ► Me,SSeO,;
b)' Me,SStO, +  MetSOB +  2H,SO, — y  MejSO* +  Me,S,0,, +  Se +  2H,0;
c) Me,SsO„ — y  Me^SOj SO, +  S yerlauft. — 100 cem konz. N H ^ S O t-L ig .
hatten im Licht u. bei gewohnlicher Temp. nach 10 Tagen Se aufgenommen, nach 
45 Tagen aber wieder zuaammen mit (NH4),804-Kry8taLlen ausgeschieden, wahrend 
die uberstehende Lsg. die Bkk. der Polythionate zeigte; nach 50 Tagen begann 
die S-Abscbeidung, die 3 Monate dauerte; die Lsg. zeigte schlieBlich nur die Ekk. 
der SO/'- u. S 08"-Ionen. Bei 100° brauehten die ersten beiden Phaaen nur 
40 Min., u. die yollige Umwandlung in Sulfat dauerte ca. 3 Stdn. i?2rSO,-Lsgg. 
reagierten langsamer. In neutralen Alkali- u. NH4-Sulfit!sgg. loste sich ebenfalls 
Se; aua den bei LuftabachluB bestandigen K,SOa—Se-Lsgg. setzten aich beim 
Konr.entrieren zuerst K ,SeS,0, in nadelformigen Krystallen u. dann Blattcben von 
der Zus. K,SeS08 ab; aua diesen Lsgg. wurde das Se durch SO, in der Wiirme 
gefallt unter gleichzeitiger Sulfatbildung. Die auB NH4HSO,-, bezw. KHSO„-Lsgg. 
auf dem h. WasBerbad mittels Se nach bestimmten Zeiten gebildeten S 0 4"-Mengen 
bat Vf. iibersichtlich zu B am m e n g este llt. Dabei zeigte aioh, daB die Phasen nicht 
hintereinander yerlaufen, aondem sich iiberlagern, u. daB auch das en ta teh en d e  
S 0 9 teilweise oxydiert wird. (Atti B. Accad. dei Lincei, Borna [5] 32. II 84 -  88. 
1923. Padua.) D ehn .

A. H. Erdenbrecher, Beitrag zur DarsteUung ton Calciumpersulfał. Das 
Bk. Prod. von Ammonpersulfat u. Ca(OH), kann aua absol. A. durch Abdunsten 
im Vakuum oder durch Zasatz yon Ae. erhalten werden. (Chem.Ztg. 48. 189. 
Greifenberg, Pommern.) JUNG.

Charles A. Kraus und Charles B. Hurd, Oleichgewichłe in Systemen, die 
Caldurn, Wasserstoff und Sticksto/f enthaUen. Bei der Einw. yon NH, auf die 
Nttride von Ba u. Ca konnte entgegen den Angaben yon M e n t r e l  (C. r. d. 1’Acad. 
des eciences 135. 740; C. 1902. II. 1443) keine Absorption yon NH, beobacbtet 
werden. Bel Behandlung mit N, lieferte CaHt ein- Prod. yon weniger ais 10% 
Gehalt an CaH,, wabrend beim Erhitzen yon CasN, im H,-Strom auf ca 900° 
etwa 16% CaB, erhalten wurdon. Dnterhalb 700° zeigte Ca,N, eine Gewicbts- 
zunabme, wahrecbeinlich infolge von B. einea Amids oder Iinids. — Der DiasoziationB- 
druck yon CaH, wutde bei einer Eeihe yon Tempp. gemeaaen. Die Ergebnisee 
weisen auf die Eiistenz einea bestimmten Gleichgewichts zwisehen CaH, u. H, hin; 
die dritte Phase konnte nicht ermittelt werden, doch ist die B. eines Calcium sub- 
hydrids (<?gl. M o ld e n h a u e r  u. B o l l - H a n s e n ,  ZtB.chr. f. anorg. u. allg. Cb. 82. 
130; C. 1913. II. 480) w ahrB cheinlich. — Der Dissoziationsdrui-k von Ca8N, wurde 
bei Tempp. etwas unter 1000’ gemessen u. entspricht einer Warmetónung der Ek. 
yon 113250 cal, wbb mit der von G u n tz  u. B a s s e t  (C. r. d. 1’Acad. des Bciences 
140. 863; C. 1905. I. 1305) gemessenen BildangswSrme yon Ca,N, bei gewohnlicher 
Temp. in Einklang steht. Die dritte Phase ist hochstwahracheinlich nicht Ca, viel- 
leicht eiistiert ein Subnitrid. — Ein System, das ais A u sg a D g sk o m p o n en ten  Ca, 
CaH, u. Ca,N, hat, beaitzt bei ca. 1000° ein Gleichgewicbt. Die Dampfpbase be- 
steht nur aus H ,, der bei langerem Erhitzen auf 870° quautitativ absorbiert wird. 
(Journ. Americ. Cbem. Soc. 45 2559—74. 1923. Worcester [Mass.], Uoiv.) H e r te e .

Br. Tackę, tiber das Vorkommen eon natiirlichem kohlensauren Eisenoxydul. 
Yf. berichtet iiber ein V. yon (FeCO, -}- H ,0) in einem Torfatich des Schweger 
MooreB bei Hunteburg, Hannoyer. (Chem.- Ztg. 47. 845. 1923) PFLtICKE.
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V. Engelhardt, Aus der Praxis der elektrolytitchen ZinJcgemnnung. Aus der 
Praiis ernnommene Bestatigungen u. ErgantUDgen zu der Veroffentlichung von 
Palmoeb-W ejnabth (S. 1017). Historisches iiber Anoden aus PbO, u. MuO,. Das 
Erz ist in der Hauptsache auf Oxyd zu rosten, et was Sulfat Bchadet nicht. Sulfat 
ist dem Chlorid ais Lsg. vorzuziehen. Bis 3,5 Chlor im Elektrolyten ist ertraglich, 
wena man mit Superoiydanoden arbeitet. Pt-Anoden sind bu koatspielig, weil sie 
angegriffen werden; Pb-Anoden werden ebenfalls verbraucht, Elektrolytblei weniger 
ala hiittenmann. gewonnenee. Vf. beepiicht die mechan. Spannungen in den Katboden, 
die ein Verziehen derselben zur Folgę baben; bei boherer Temp. tritt dieser Obel- 
stand weniger auf. Die Reinheit des gewonnenen Zn hangt sehr von der Anodę ab, 
Mangansuperoiydanoden geben Zn, das sich kaum in 10%ig. HjSO, aufloat, nach 
40 Stdn. ca. 0,0l°/0, wahrend mit Walzblei gewonnenes sich schon in 18 Stdn. ganz- 
lich loste. — Bzgl. Kraftverbrauch ist das elektrolyt. dem elektrotherm. Verf. zur 
Zn-Herat. iiberlegen, braucht aber viel Platz. Ersteres gibt reinere Ware, bis 
9fl,98°/0) diese laBt sich auch leiebter auswalzen. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 157 
bis 164. Berlin, S iem en s & H a lsk e .)  D ann eel.

E. A. V uilleum ier, Anwendung des Kontr aktometere fiir das Studium von 
Nickelniederichlagen. Anwendung der von R o h ls c h O tte b  u . VuiLLETJMrEE (Ztschr. 
f. Elektrochem. 24 . 300; C. 1919. I. 129) beschriebenen Methode zur MeaBung der 
Końtraktion von Ni-Ndd. auf Cu, Fe u. Ag. (Trans. Amer. Electr. Soc. 42 . 99 — 112.
1922.) D a n n e e l .

David F. Smith und Hubert K. 'Wooda, Die freie Energie und Btldungs- 
wams eon Bletmonoxyd. Es wird ein App. beschrieben u. abgebildet, der schnelle 
u. siebere Sattigung sowie gutes Durcbriibren eines Elektrolyten gestattet. In dieser 
Anordnung wird die EK. der Kette H, (Gas) | Ba(OH), Lsg. | PbO (fest) -f- Pb (fest) 
bestimmt u. daraus die freie Energie von PbO zu —45050 cal bei 25° berechnet 
unter Annabme des Wertea —56560 cal fiir W. bei 25°. Aus dem Temperatur- 
koeffiiienten der EK. ergibt sich die Bildungswarme von PbO bei 25° zu —52360 cal, 
weDn die von W. mit 68270 cal angenommen wird. Aus der Bildungswarme u. 
den Entropiedaten von L e w is  u . R a n d a l l  („Thermodynamics'1, Mc G e a w - H i l l  Co., 
New York, 1923, S. 497) wird die freie Energie von PbO zu —45460 cal bereebnet 
Empir. Gleiehungen, die die genannten GroBen ais Funktionen der Temp. darstellen, 
werden angegeben. (Journ. Americ Chem. Soc. 45. 2632—37. 1923. Pasadena [Cal.], 
Tecbn. Inst.) H e b te b .

Arrigo Mazzucohelli und Lucia Tonini, U ber die eleJitrolytische Darstellung 
der Legierungen Antmion-Kupfer und Antimon-Wismut. Vff. haben L sgg , die 
zusammen ca. 7% Sb u. Cu ais Chloriire in ca. 20°/„ig. HC1 enthielten, bei einer 
Stromdichte von ca. 0,2 Amp. pro qcm auf dem h. Wasseibade elektrolysiert. Aus 
Lsgg, dereń Ca-Gehalt in Bezug auf das gesamte gel. Metali 20 — 50°/0 betrug, 
erhielten sie ala violflten Nd. die Verb. Cu,Sb (vgl. auch Pa bbav a no  u. Viv ia n i , 
Ga«. chim. ital. 40. II. 445; C. 1911. I. 1043) u. aus Lsgg. mit 90°/0 Cu die 
graphitgraue Verb. Cu,Sb. Demnach scheint eice elektrolyt. Trennung der beiden 
Yerbb. moglich. — Aus Sb u. Bi haltigen Lagg. eihielten Vff. Ndd , dereń Zas. 
mit der der Lsg. stSndig wechsclto. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 32.
II. 290-92. 1923. Rom.) * D e h n .

E R Jette, G. Fh rag men und A. F. We»tgren, X- Strahknsiudicn iiber die 
Kupfer-Aluminium- Legierungen. Eine Reihe von Cu-Al Legierungen, langsam aus 
dem fl ZuBtand abgekuhlt, wurden nach dem Pulververf. rontgenograph. unter- 
sucht u. 4 versehiedene Phasen festgestellt. Cu Al, ist tetragonal: cl a =  0,805; 
mit korperzentriertem Elementarpriama, das 4 Atome CuAl, entbalfc Legierungen 
mit 16—25°/0 Al haben ein kub. Gitter, aber kein einfaches. Der Elementarwfirfel 
der 16°/,-Legierung hat 52 Atome, der 25%'Legierung nur 49. Die D. entepricht
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der Annahme, daB 3 Cu-Atome dnroh 2 Al-Atome ereetzt werden. Eine Legie- 
rung mit 12,5% Al in abgeschrecktem Zustande ze>gt Liuien einer neuen, nur bei 
hoheren Tempp. stabilen Phaae. Die Legierungen wurden aus Elektrolytkupfer u. 
Elektrolytalnminium zusammengeachmolzen u. mkr. auf Homogenitat u. Dichtigkeit 
gepruft. Der Cu Gehalt, in wiehtigen Fallen auch der Al-Gehalt, wurde chem. 
fcatgeatellt. (Metal Ind. [London] 24. 282.) S achs.

0. Bauer und E. Piwowaraky, Ver suche iibcr Diffusions- und Auflosewr- 
gange. 100° u. 200° oberhalb ihrea F. diffundiercn weaentliche Mengen Zn u. Al 
in festea Cu. FI. Sn -wird bei 332° u. 432° nicht merklich von festem Cu auf- 
genommen. In allen Fallen loate sich eine reichliche Menge Cu in den fl. Metallen. 
(Metali u. Erz, 20. 416—19. 1923.) S ahmen .

Clara di Capua, Die Hartę der Legierungen aus Zinn und Cadmium-und atu 
Cadmium und Wismut. (Vgl. C apua u A r n o n e , S. 2091.) Vf. bat tabellar. u. 
grapb. die Harten der genannten Legierungen aufgezeichnet und z war die von 
Sn-Od vor u. nach 330 std. Erhitzen auf 150° u. die von Cd-Bi vor u. nach 
200-, bezw. 300 std. Erhitzen auf 120°. In der Sn-Cd Kurye ist daa Masimum bei 
ca. 6°/0 Cd auch nach dem Erhitzen geblieben, in der Cd-Bi-Kurve dagegen vom 
Eutekticumpunkt verachwunden u. bei 6, bezw. 7% Bi aufgetreten. — Die Los- 
l ic h k e ite n  (vgl. B u c h e b , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 88 97; C. 1917. I. 481) 
im feBteu ZuBtande baben ihre Grenzwerte im Sn-Cd bei 1,8°/0 Cd u. 3% Sn; aus 
der Cd-Bi-Kurve folgt, dafi Sn in Bi im featen Zuatande nicht 1. ist, daB eich 
dagegen in Sn 4°/0 Bi, nach 200-std. Erhitzen G°/0 u. nach dem 300-std. Erhitzen 
B ogar 7°/0 Bi losen. (Atti R Accad. dei Lincei, Roma [fi] 33. I. 141—44.) D ehn.

W. Guertler, Betrachtungen tur theoretisehen MetaUhiittenkunde III. Gleich- 
gewichte zwuchen Metallpaaren und Schwefel. Schack, Das ternare System 
Molybdan-AnUmon-Schwefel. (Vgl. S. 747.) Ein in geschmolzenea Sb,Sa getauchter 
Molybdaoatab bedeekt aieh mit einer Scbicht MoS„ ein Beweia, daB die Verwandt- 
Bchaft des S zum Mo groBer ist ais zum Sb. — Das ternare System Blei- Antimon- 
Schwefel. Eine therm. u. mikr. Unters. dieees Systems ergab folgendea: Pb ist 
neben Sb,S, nicht eiiatenzffthig, denn die erstarrte Schmelze, dereń Zus. im K obz.- 
Dreieck durch den Schnittpunkt der Geraden Sb - PbS u. Pb - Sb,S, dargeatellt 
wird, bestand nur aus PbS u. Sb. Von den 14 in H o ffm a n n s  Lexikon der 
anorgan. Verbb. atigefiihrten Pb-SbS-Verbb. scheiden eich nur zwei: Domingit 
3PbS'2Sb,S, u. Boulangerit SPbS-SbjS,, beim Abktthlen aus den Schmelzen aua. 
Dieae Verbb. bilden miteinander eine lOckenlose Reihe von Mischkrystallen, welcha 
alle bei 612° schmelzen. Erstarrte Schmelzen mit 5—50 Gew.-°/o PbS bestanden 
aus Sb,S,- und Domingitkrystallen und die Schmelzen mit 70 u mehr % Pb® 
aus Boulangerit- u. PbS-Krystallen. Die Mischungsliicken in den Schmelzen der 
binaren Systeme Sb-Sb,S, u. Pb PbS stehen miteinander im Zusammenhang. Die 
Grenzen der MischungelUeke im Sehnitt Sb-PbS sind 35,2% PbS u. 3 °/0 Sb. 
Schmelzen aus dem Konz-Gebiet PbS-SbaS3 S kounten wegen des hoben Schwefel- 
dampfdruckea nicht hergestellt werden. (Metali u. Erz 2 0 .4 2 6 —30.1923.) Sahmen.

C. Mineralogiśche und geologische Chemie.
Em anuele (łueroigh, tjbtr den Schwefel, welcher tinige sardinische Bleiglanze 

begleitet- Aus einem Bleiglanzstuck von Argentiera della Nurra konnte Vf. 13, 
kaum 1 mm groBe S-Krystalle mit zusammen 19 FlUchen isolieren. a:b'.c =  
0,81309:1:1,90339. Die yorkommenden Winkel u. Formen sind tabellar. zusammen- 
gestellt u. teilweiae durch Zeichnungen erklart. An mit Bleiglanz zusammen in 
Monteponi u. Nćbida yorkommenden S-Kryatallen bat Vf. einige seltenerc Flachen 
entdeckt u. zum SchluB ganz allgemein die biaher bekannten, zusammen mit Blei-
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glanz u. Antimonit yorfeommenden Formen des S zwecks Erklarung ihrer B. yer- 
glichen, (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 32. II. 249—54. 298—304. 1923. 
Saseari.) D e h n .

E. Grill, Noch immer iiber den kryntallisierten Magnesit des Germanaicatales. 
(Vgl. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 32 . I. 127; C. 1 923  III 293.) Vf. bat 
drei, bei Prali (Val Germanaaca), Ciappanica (Val Malenco) u. Badia d’Amctat (Stiria) 
gefandene, krystallisierte Magnesite chem. u. opt. untersucht u. festgestellt, daB aie 
neben MgCO, 1,15—2,61% CaC08 u. 3,14—5,18% FeCO, enthielten. D . 2,999-3,019. 
(Atti R, Accad. dci Lincei, Roma [5] 33 . I. 149—52. Florenz) D e h n .

E. Blanek und H. Petersen, U ber die Vetw itterung dei Granits atn Wurm- 
berge bei Braunlage im Harz. Nach den Ergebniseen der analyt. Unterss. der ver- 
achiedenen Verwitterungsstufen des Granits ist die von VAN Bem m elen  u. anderen 
Forschern yertretene Ansicht, daB man auf Grand des VerhaltnisBes A l,O ,: SiO, §  3 
der in dem HCl-Auazuge ermutelten A1,0, u SiO,-Mengen auf die Yerwitterunga- 
yorgange in dem Granit achlieBen konne, nicht zutreffend. (Journ. f. Land w. 71. 
1 81-209 . Gotiingen.) . B e b j u .

Ginseppina B ellinzona, Von eintr interessanten, fayalitisch JcrystalUsierten 
Schlacke. Eine im Trompiatal gefundene braune Schlacke enthielt, wie die opt. u. 
analyt. UnteraB. zeigten, neben reinem Fayalit (Fe,SiO«) ca. 9,6% SiO„ yielleicht 
ais Tridymit u, Magnetit, der ais Uraache magnet. Eigenscbaften anzusehen ist. 
Dio Hartę betrug 6,5; D. 3,91. An das gleichzeitige Auftreten der erwabnten 
Komponenten hat Vf. einige theoret. Betrachtungen angeknupft. (Atti R. Accad. 
dei Lincei, Roma [5] 32 . n .  237—43. 1923. Payia.) D e h n .

S . Bartling, Die neuen Kohlen-, Salz- und Erdólfunde bei Winterswi-jk in 
Holland. (Metallborse 14. 729. Berlin-Friedenau.) B e h b l e .

Serowy, Die Polythermen der Viersalzpunkte des Chiorkaliumfeldes im ąuindren 
System oteanischer Salzablagerungcn; ihre tetlieeise Nachpriłfung und Vervollstandi- 
gung bil su Temperatur en iiber 100°. (Vgl. S. 748.) Nach einer Einleitung iiber 
die Versucbsinethoden u. iiber die Unterss. auf diesem Gebiet bebandelt Vf. Gleich- 
gewichtalagg., geaattigt an Carnallit, KOI, NaCl u. Kieserit. Die Resultate werden 
graph. yermittelst des Janeckeachen Dreieckes wiedergegeben. Dio y erE cb ied e n en  
Gleichgewiehteinteryalle liegen nahe beieinander, u. zwar in einer Ricbtucg nach 
niederer Sulfatkonz. hin. Weitor yersucht Vf. die Konzz. in Ionenprozenten ais 
Funktion der Temp. in LoBlichkeitakuryen zusammenzufaaaen. Zablreiche bo kon- 
Btruierte Polytherme u. das reiche Zahlenmaterial werden wiedergegeben. MgCI,- 
Konz. zeigt einen durchweg regelmaBigen Anstieg, der mit der Temp. immer mehr 
an Steilheit gewinnt. Nichts Besonderea bietet die MgSO* Konz., dereń Abfall zur 
Grenze 0 jedoch yon Wichtigkeit fur die Aufloaung kieaerithaltiger Salze iat. Auf- 
fallend iet der Verlauf der KC1- u. NaCl Polythermen. Oberhalb 72° bleibt der 
KCl-Gehalt, absol. genommen, immer hober ala der NaCl-Gehalt, doch yerandert 
sich die relatiye Zunahme mit Temp.-Steigerung zu ungunsten der Lofllichkeit des 
KC1. Bei hoheren Tempp. zeigen die untersuchten Lsgg. keine Obereinstimmung 
mit der Wilsonregel. Zum SchluB bringt Vf. die DD. u. eine tabellar. Zusammen- 
stellung der untersuchten w ie  interpolator, gefundencn GleicbgewichtBlsgg. mit den 
fur die Prasis ttblicben Eonz.-Angaben wie Beatat auch des spezif. Gewichts der 
Bynthetisierten Gleichgewichtalsgg. (Kali 17. 289-96 . 305 -9 . 320-24. 333-35 . 
345 50. 1923. Kali-Forschungsanatalt G. m. b. H ., Leopoldshall.) U lm a n n .

D. Organische Cliemie.
W. W. Clongh und Carl 0. Johns, Hdhere Alkohole aus Petroleumolefinen. 

Ala einf&ehsten Yorgang beim Kracken yon Petroleum kann man annehmen, daB
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groBere Molekiile in gesatt. u. U D gesatt. KW-Btoffe geapalten werden. Die Olefine 
Rfiben mit H ,S04 EBter, die bei der Hydrolyae Alkohole geben. Aua den Ole- 
finen konnten in abnehmender Menge hergeet. werden: Isopropylalkohol (Ij sek. 
Butyl-, sek. Amyl- (2-Pentanol), sek. Hcxyl-, sek. Heptyl- u. sck. Okłylalkohol 
(2-Octanol). Konstant ad. Gemiseh von I. (52,3°/0) u. Isopropylacetat mit (47,7%) 
vom Kp'.,ł(| 80,1° u. DJ°4 0,8191 bat auagezeichneten Geruch u. ist ein gutes 
organ. Losungam. — Konstant sd. Gemiach von Bek. Butylalkohol (II) u. W. hat 
Kp.,oa 87,5°; D.20, 0,8620; enthalt 72,7 Gew. % u. 77,72 Vol.-% Alkohol. II 
bat Kp.,6D 99,40°. D 154 0,8104, D.20 0,8063, D.!54 0,8027. Gegeben wird noch eine 
Tabelle, enthaltend D. D. u, Gew.- u. Voi-°/0 von Gemischen von I I  mit 13,0.
— sek. Butylacctat (III), Kp,7a, 112,2°; D.!°4 0,8701. Aseotrop. GemiBcb von II  
u. III; Kp.759 99,6°, D.S54 0,8137; enthalt 86,3 Gw.-°/0 n  u. 13,7 % III. -  sek. 
Butylchlorid, Kp.,0(1 68°. — sek. Amylalkohol (IY), Kp 119,2°; D.2°4 =» 0,8088. 
Bei 20° loaen 100 g 1 7  11,2 g W. u. 100 g W. lSsen 4,2 g an IY . — sek Amyl- 
chlorid, Kp..ao 96°. — sek. Hezylalkohol, Kp. 139,4—139,6°, D-so4 0,8159. (Ind. and 
Engin. Chem. 15. 1030—32. 1923. Elizabeth [N. J.].) P ieck .

Jules Giron, Wirkung eon Chlor auf Trimethylentrisulfid. Man laflt iiber 
Metbylensulfid einen Cl-Strom streichen u. erhalt durch fraktionierte DeBt. u. Aus-

athern eine Verb. vom Kp.„ 85-86°, D.!‘4 1,6374, wahracheinlich

jedenfalls deutlich unterschieden von (C1CH,1,S von B loch u. HOh n  (Ber. Dtsoh. 
Chem. Ges. 65. 53; C 1922 I. 538) u. C,H4CI,S von Ma n n  u . P o p e (S. 182). (Buli. 
Sciences Pharmaeol. 31. 25—27.) W olff.

T. S. W heeler und E. W. B lair, Die Oxydałion von Kohleńtoaseerttoffen mit 
besonderer Bczichur.g auf die Erteugung von Formaldehyd. Teil V. Die langiame 
Oxydation der hóhercn flUssigen gesattigten Kohlenwasserstoffe. (IV. vgl. B la ib  u. 
W h e e le b  S. 1353.) Die Veres. sind eine Fortsetzung der b iB h erig en  VerBS. der 
Yff. hieriiber; veiwendet wurde Hexan. Sie wurden wie friiher angeatellt. Daa
C,HU wurde mittela einer 1 ccm Biirette in den evakuierten App. gegeben.u. dann, 
aobald der Druck im App. nur noch mit der Temp. schwankte, ein gemeaaenes 
Vol. Luft oder O, zugefiigt. Es ergab Bich, daB bei der langaamen Oiydation von
C,HU hShere Aldehyde, ungesatt. KW-stoffe, Formaldehyd, Sauren in geringen 
Mengen, CO, CO,, H bei hoheren Tempp. u. W. entstehen. Bei tlberachufi von 
O, beBteht die Neigung zum Obergange eines groBen Teilea des C8H14 in h o h e re  Alde- 
byde, gerade wie bei anderen KW-stoffen mit Ausnahme des CH4. Dasgebildete CO, 
nimmt aucb zu. Durcb Vermehrung des Gebaltea an O, bei angenahert gleichbleibender 
Menge dea C6H14 hebt sich das MaB der Oiydation des C,H14 nicht, wie man nach 
dem Gesetze der Masaenwrkg. erwarten konnte. Augenacheinlicb spielen Ober- 
flachenrkk. bei diesen langaamen Oiydationen eine hervorragende Bolle. Die Menge 
des CSH14, die zu Aidebyden osydiert wird, nimmt mit zunehmender Temp. ab, 
die in ungesattigter Form, ais Aldehyd, CO u. CO, erscheinende Menge nimmt 
damit za. Die unges&ttigten Verbb. scbeinen bei allen Tempp. h a u p ta a c b lic h  aua 
CtHt zu beatehen. Die hoheren Aldehyde streben mit zunehmender Temp. zum 
CHICHO. Mit dem Oberachuase an O, nimmt der iaolierte ungeeattigte Anteil 
ab. Unter den Bedingungen der Verss. scheint sich kein geaattigter KW-stoff zu 
bilden. Danach findet Warmezers. des C,HI4 nur in sehr geringem MaBe statt, 
sonst muBte CH4 in gewisser Menge gebildet werden. — Die bei den Veraa. von 
den Vff beobachteten Vorgange u. die daraus zu ziehenden Schluase werden ein- 
gehend erortert u. auf Grund der vorliegenden u. friiherer Ergebnisee in einem 
Schema susammengefaBt. Hierzu muB auf daa Original verwieaen werden. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 42. T. 491—97. 1923. Holton Heath, Dorset.) BtlHLE.

Charles Moureu und Max Hans Schindler, a,8-dihalogenierte Amylacryl-
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idurcn. VfF. haben Dibrom- u. DijodamylacryUdurcn u. ihre Salce dargeatellt, um 
eyentuell iaomere Vcrbb. zu isolieren. Sichere Anzeichen fur die Esistenz atereo- 
isomerer Verbb. wurden nicht erhalten; da jedoch die Dibromsaure nicht krystal- 
lisiert erhalten werden konnte, nehmen Vff. an, daB sie eventuell ein Gemiseh der 
beiden Iaomeren daretellt, das durch Yerunreinigung mit der anderen Form 
fl. wird. v '

VerBuche. ci^Dibromamylacryltaure, CjHuOjBr,, aua Amylpropiolsaure -f- 
Br (in Chlf.), farblose Fl., am Licht braun werdend, Kp.s 144°, D .184 1,6444; 
nDls'5 1,5320, beim Abkiihlen auf —80° zu feater, durchacheinender M. eratarrend. 
K-Salz, C8H„OsBr4K, aua Aceton Rbomboeder, unl. in A.; neutrales Pb-Salz, 
CuHjjO^BrjPb, aua A. oder Aceton weiBe NadelD, 11. in A. u. ad. A., 1. in h. 
Aceton, wl. in k. Aceton u. k. A., unl. in W., bas. Pb-Salz, (C5HuCBr ■= CBrCOO), 
Pb«PbO => C1,H,,Oł BrłPb-PbO, durch Eochen der alkoh. Lag. des yorigen, aus 
A. weiBe Nadeln, unl. in W., A., A., wl. in Chlf. u. Bzl., an Luft sehr yerander- 
lich; Ag-Salz, CaHuO,Br, Ag, aua h. W. weiBe Nadeln, unl. in A. u. Chlf., im 
Dunkeln bestaudig, bei 100° Zers. — a,fi Dijodamylacrylsaure, C8HlsOsJ„ aus Lg. 
durch starkes Abkiihlen weiBa Nadeln, F. 47,5—49,5°, 11. in A., A., Bzl., Toluol,
C,D6Br, Chlf. etc., unl. in W., an Luft u. in diftusem Licht bestandig, bei 100° 
Zera ; K-Salz, C8Hu OjJ,K, aus A. Aceton Rhomboeder, wl. in k. Aceton, unl. 
in A , wird an der Sonne gelb; Lsgg. yerandern sich iiber 50° schnell, bei gewobn- 
licher Temp. langaam. Findet bei Darat. dea K-Salzea die B. der freien Saure in 
der Warme statt, so wird eine Verb. mit mehr ais 2 J erbalten, wohl infolge yon 
Subatitation in C,Hn ; Pb-Salz, C18Hs,0 4J4Pb, aua A. weiBe Nadeln, 1. in A. u. 
h. A , Lagg. sind unter B. eines baa. Salzes sehr unbeatandig, ebenao das feste 
Salt, das sich auch im Dunkeln in gut yerschlosaenem GefaB langaam yerandert. 
Durch Einw. yon Pb-Acetat auf alkoh. Lag. des K-Salzes entateht ein baa. Pb-Salz, 
weiBe Nadeln, unl. in allen Losungsmm., an Luft unbeatandig. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 35. 171—78.) H a b e e l a n d .

M. Giua, JEinige Substitułionsprozesse im B&nsolring. Der Inhalt iat bereits 
referiert nach den Arbeiten Gazz. chim. ital. 53. 290. 341. 657 (C. 1923. III. 914. 
1072 u. 1924 I. 1917). (Atti del I. Congr. NaL di Chim. pura ed appl. 1923. 421 
bis 424. Sep. Turin, Polytechnikum.) Oh l e .

Christopher K elk Ingold  und Henry Alfred P iggott, Die additive Bildung 
eon vicrgliedrigen Rtngen. Teil IV. Der Einflup der Temperatur auf die Tendenz 
*ur Selbstaddiłion der Nitrosogruppe. (III. vgl. In go ld , S. 1187.) Da die meisten 
einfachen aromat. Nitroaoyerbb. blau gefarbt, ihre Polymeren aber farblos sind, 
grlindeten Vff. hierauf eine colorimetr. Methode zur Best. der monomolekularen 
Form im Gleichgewicht. Mit dereń Hilfe gelingt es ihnen, die Yerechieburg dea 
Gleicbgewichts durch Anderung der Temp. zu yerfoJgen u. an Versa. mit Nitroso- 
mmtylen (I) in Bzl. die nach einer yon ihnen aufgeatellten Gleichung ermittelten 
theoret. Werte mit Abweichungen nach beiden Seiten yon ca. 1—2% experimentell 
gnt zu beatitigen. Ein Diagramm im Original zeigt, daB vom E. bis zum F. yon 
Bzl. die Diaaoziation des Dioiadiiminrings zu I  von 18 zu 89°/, anwacbst. — 
Muiiin (U), Darst. mit einer Modifikation nach Hofmann (Ber. Dtach. Chem. Gea. 
5. 706. 715. [1872]) aus Dimethylanilin u. CH,J. Acetylderiv., F. 210—212°. — 
Aus II mittels (NH,),S,08 in k. konz. H ,S04 erhalt man I, rhomb. Platten aua 95%ig.
A. F. 122—123° in AuBbeute yon 30°/0. — Aus den Berechnungen geht heryor, 
daB die DisBoziation eines Grammol des dimeren I  ca. 13700 Cal sein muB, woraus 
die Btarke Temp.-Emiedrigung beim Auflosen der farblosen Nitroeoverbb. obne 
weiteres erklftrlich wird. — VflF. zeigen noch, daB die bisher ausgefuhiten Mol.- 
Gew.-Bestst. yon I  in gefrierendem u. sd. Bzl. mit der yon ihnen gefandenen GroBe
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der Dissoziation iibereinstimmen. (Journ. Chem. Soc. London 126. 168—76. South 
KtnsiDgton, Imp. Coli. of Sc. and Techn.) B ehrle .

Jam es Charles Philip  und Eobert 8tanley Colborne, Die Lóslichkeit der 
Anilinsulfoiauren. (Vgl. P h i l ip ,  Journ Chem. Soe. London 103. 284; C. 1913. I. 
1762.) E s wurden die Lóslichkeit der Anilin-o- u. -m-Bulfosaure sowie der ent- 
sprechenden p-Bromderiyv. z w iB c h e n  0 u. 85° untersuoht, ferner die beiden p-Chlor- 
anilinaulfosauren auf Hydratbildung u. Lóslichkeit bei 0° gepriift. Die Sauren 
haben Neigung rur B. iibersattigter L?gg., ans denen unter geeigneten BedingUDgen 
unbestSndige Hydrate sich abscheiden konnen. Obwohl diese leicht entBtehen, 
sind Bie doch bei keiner Temp. bestandig, sondern entweder yollig labil oder iiber 
eine geringe Temperaturskala in Nahe von 0° metastabil. Das beste Beispiel gibt 
die p-Bromanilin-m-sulfosaure. Die verfilzte Krystalitu, des Monohydrat!, die die 
ganze Lsg. unter Aufsaugung der Mutterlauge erfullt, verschwindet allmśihlich unter
B. der sich am Boden absetzenden Krystalle wasserfreier Saure. Diese kann in 
Form monokliner piismat. Nadeln oder kompakter rhomb. Krystalle (beide enantio- 
morph) erhalten werden, oberhalb 100° ist die rhomb. Form stabil, sie kann auch 
bei g e w o b n l i c h e r  Temp. beBtehen bleiben, s o l a D g e  die monokline nicht vorbanden 
ist, ist aber kaum erhaltlicb, wenn diese einmal in demselben Raume dargestellt 
wurde. Der Cfbergang der monoklinen Form in die rhomb. erfordert ca. 12-std. 
Kochen mit einer beschrankten Menge W. Beide konnen aus dem labilen Hydrat 
gewonnen werden. (Journ. Chem. Soc. London 125. 492—500. London, Imp. 
Coli.) S p ie g e l.

Philippe Chuit und Jules B olle, Darstellung des p-Isopropylphenylacetaldehyds 
und einiger seiner I$omeren und Homologen. p-Isopropylphtnylaceto.ldehyd, CnHH0; 
der durch Einw. von Chloressigester bei Ggw. von C,H6ONa auf p-Isopropyl- 
benzaldebyd erhaltene Olycidiaureester, Kp.10 175—177°, D.t,  1,060 gibt beim Ver- 
seifen den Aldehyd, Kp.n 116,5—117°, D.16 0,980, nD!° =  1,51071, Geruch orangen- 
artig, addiert leicht NaHSO, oder Na,SO„ polymerisiert sich naeh einiger Zeit zu 
dickem Ol; Semicarbazon weiBe Tafelchen, F. 172°. — 1,3,5 Trimethylbenzaldehyd{-4) 
nach Gatterm ann  aus Mesitylen, Kp 1Sr5 120—125”, Semicarbazon F. 185—186"; 
hieraus analog vorigem dargestellter Glycidester Kp ,, 178—185° gibt beim Ver- 
seifen Meeitylacetaldehyd, Cn Hu O, aus A. weiBe Nadeln, F. 61°, Kp 13 137—140®, 
von schwachem, nieht angenehmem Geruch. — Glycidester aus 1,2,4 Trimethylbenz- 
aldehyd, Kp.„ 178—183°. — 'Pseudocumylacetaldehyd, C^H^O, Kp.IS 127—120°,
D.ls 0998; Semicarbazon F. 191°, Nadeln, wl. in k., 11. in h. A. — Cymylglyozyl- 
saureester aus Athoialylchlorid p-Cymol in CsH6NO, +  CS, bei Ggw. von A1CI, 
bei 10*, Kp j, 175—180°; hieraus freie Saure olig; dereń Pbenylimid Kp-n 200 bis 
202° gibt mit h. konz. HC1 den entsprechenden 1 ,4 -Methylisopropylbenzaldehyd (2), 
Kp.u 121—121,3°, D.1S 0,978, nD19 1 5108; hieraus erhaltener Glycidiaureetter bat
Kp u  181—181,5°. — p-Cywylacetaldehyd (l^-MethyUsopropylpher.ylacetaldehyd [2]),
Kp „  128,5—129°, D.,s 0,967, nD,s 1,5175; Semicarbazon weiBe Tafelchen, F. 160°. — 
1,3-Methylisopropylbenzaldehyd nach Ga tterm ann  aus m-Cymol, Kp.ls 115—118°i
D.1S 0,972; Semicarbazon aus verd. A. weiBe Tafeln, F. 198—199°; die aus dem 
Aldehyd durch Luftoiydation gebildete Mtthyl-l-isopropyl-5-benzoesaure aus A. 
weiBe Tafeln, F. 77,5°, entsteht auch ais mit Wasserdampf fliichtige Saure bei der 
Oxydation mit sd. H N03; daneben bildet sich bei dieser Rk. durch gleichzeitige 
Oiydation der CH(CHaVGruppe Methylterephthalsaure, mit Wasserdampf nicht 
fl&chtig, weiBea Pulver, F. 330°. — m-Cymylacetaldehyd {1 ,3 -Methylisopropylphenyl- 
acetaldehyd). C1SH190 , K ,, 123-126°, D.16 0,973, nD15 — 1,5203; Semicarbazon
F. 158-159°. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 200—5. Genf, Chuit, Naef 
u. Cie.) H aberland .

W alter Idri* Jones, Ham ilton Mo Combie, Harold Arohibald Scarborough,
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Die Eeaktionsgeschwindigkeit in gemischtcn Losungtmiłłeln. Teil VI. Die Ver- 
leifungsgeschioindigkeit gewitter Methylester durch Kaliumhydroxyd in Methylalkohol- 
Wassergcmiichen. (V. vgl. S. 334) Untersucht wurde die VerseifuDgsge3chwindig- 
keit der Methyleiter der «- u. i-Buttersaure, Benzoesaure, o-, p-Chlorbemoetaure u. 
m-Toluyhaute bei 30° in einer Anzahl yon Methylalkohol-W.-Gemischen. Die Ek. 
ist Btets Btreng dimolekular. Die Kurye, welche die Beziebungen zwischen dem 
BeaktionBkoeffizienten u. dem %-Gehalt des LosungBgemieeheB an CH,OH wieder- 
gibt, iat in 5 gerade Linien zerlegbar; die Schnittpunkte aind Punkte von Metbyl- 
alkohol-W.-Komplexen, die fiir jeden Ester (im Mittel um 0,75%) bei einem etwaa 
anderen %-Gehalt an CH3OH liegen. Der Vergleich mit den durch physikal. 
Methode biaher bekannt gewordenen Hydraten laBt gewisse tJbereinstimmung er- 
kennen. Dieae Hydrate 2CH3»0H ,H ,0 ; CHs -0 H ,H ,0 ;  CH8» 0 H ,2 H ,0  u. 
CHj-OH.SHjO entsprechen 78,1; 64; 47,1 u. 37,2% Methylalkohol. Der Punkt 
von 47,1 kann in 2 Fallen berechnet werden, in den anderen 4 Fallen muB man 
ein Minimum in seiner Nachbarachaft annehmen. Das Verhaltni8 der YerBeifungs- 
geachwindigkeit dieBcr 5 Methyleater zu d em  des BenzoeaSuremethylesters wird mit 
den entaprechenden Yerhaltnisaen der Athyleater (ygl. Journ. Chem. Soc. London 121. 
2308; C. 1823. I. 300) yerglichen. Die Werte fiir die der n-Buttersaure-’, m-Toluyl- 
Baure-, p-Chlorbenzoesaureester aind ident., wahrend die der i-Buttersaure- u. 
o-Cblorbenzoea2uremethyleater hoher ais die der Athylester sind. (Journ. Chem. 
Soc. London 123 2688-^98. 1923. Cambridge, Uniy.) B e h r e n d t .

Tador W illiam s Prico, Die Zerlegung eubsłituierter Carbamylchloride durch 
Chycerbindungcn. Teil I. Die Beaktion zwischen Phenyhnethylcarbamylchlorid und 
Athylalkohol bei vtrschiedenen Temperaturtn. Die Rk. yerlauft nach der allgemeinen 
Gleichung ER'N-COCl +  R"OH =  RR'N.COOR +  HC1. Die Leichtigkeit, mit 
der die Abapaltung des Cl erfolgt, durfte einereeita yon der Konat. des Carbamyl- 
chlorida, andererseita yon derjenigen yon R"OH abhangen. Hier wird die Rk. 
zwischen Phenyhnethylcarbamylchlorid, F. 87,5°, u. OH  unter B. yon Phertyl-
methylurethan, HCl, C,Ht Cl u. S , 0  in zugeschm. RShren bei 100, 90, 80 u. 70° 
Yorgenommen. Um die HCl mit KOH titrieren zu konnen, wurde sie mit Dimethyl- 
anilin abgefangen. Aua den Ergebnissen werden die Geacbwindigkeitakoeffizienten 
fiir die beiden nacheinander eintretenden monomolekularen Rkk. berechnet, ferner 
die Mengen der zu beliebiger Zeit im Verlauf der Rk. anweaenden Substanzen. 
(Journ. Chem. Soc. London 125. 115—29. Bradford, Techn. Coli.) S p ie g e l .

J. Grandłere, tiber die Zersetzung der Allophansaureciter durch Warme. Vf. 
hat eine Reihe yon Allophaniaureestern durch Erhitzen im ólbad auf 20—30° fib8r 
den F. zersetzt. Nachstehend genannte Verbb. zerfallen dabei in dem entaprechen
den Alkohol u. Cyanunaure: Allophaniaureetter yon CH,OH, Ca Ht OH, Propanol-1, 
Butanol-1, Methyl-2-butanol-4, Heptanol-1, Propanol-2, Butanol-2, Pentanol-3, 
Heaanol-3, Heptanol-3, Allylalkohol, Penten-l-ol S Glykolchlorhydrin, Milchsaureester, 
CsHiCH,OH, Phenylathylalkohol, Cyclohezanol, o-Methylcyclohexanol, Menthol,
o-Chlorphenol, m-Kresol. Anders yerhalten sich die aua tertiaren Alkoholen gebil- 
deten Ester beim Erhitzen: sie geben einen KW-stoff CnHtm u. Allophansaure, die 
sich sofort zeraetzt in CO, u. CO(NH,)t. Geringe Zers. nach Art der yorher 
erwahnten Ester findet auch hier statt. An die letzte Gruppe schlieBen sich die 
aus Terpenalkoholen (Geraniol, Rhodinol, CitroneTlol1 gebildeten Allophanester an; 
ier wurden ala Zersetzungaprodd. gefunden: CO„ NH8, Cyanursaure, Alkohol u. 

ein KW-stoff; der groBte Teil besteht aus einer braunen, yiscoaen FI., aus der man 
urch Verseifen z. T. den entsprechenden Alkohol erb alt. Aus dem Geraniolester 

erhalten er KW-stoff hatte Kp. 172-174°, Kp.lt 63-65°, D.”  0,8064, nD”  1,4754; 
er entspricht dem yon S em m ler  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 24. 682 [1891]) beschrie- 

enen Anhydrogeraniol. Daa yerachiedene Yerh. der aus primaren u. sekundSren
VI- 1- 182
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Alkoholen einerseita, aua tertiaren Alkoholen andererseits gebildeton Allophanester 
beim Erhitzen kann mr Charakterieierung der Alkohole benutzt werden. — Neu 
dargestcllt — durch Einleiten von gaBformiger CONH in die Alkohole — wurden 
folgendo Allophansaurecster: aua Sexanol-3, P. 185,5°; Hcptanol-3, F. 187°; Mtthyl- 
3-pentanol-3, F. 152°; A th yl3p tn łan o l3 , F. 156°; Methyl-3-h(xanol3, F. 148"; 
Methyl 3  heptanol-3, F. 130°; P cntcnlól-3, F. 155°; o-Methylcyclohexanol, F. 177°; 
Furylalkohol, F. 167,5°; o-Chlorphenol. F. 179°; Glykolchlorhydrin, F. 182,5°. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 35. 187—96.) Habebland,

Arno Muller, Dufł und chemische Konstitution. Die Veras. einer Klaeaifikation 
von Kicchstoffen Bind vielfach daran gescheitert, daB nicht geniigend geruchareine 
Materialien verwendet wurden. Vf. reduzierte aktiyea Citronellal u. inaktives Citral 
mit Ni n. H zu den entsprechenden dimcthylierten Oktanolen, die sich ala im Ce
rach r e r a c h ie d e n  erwiesen. Der aua Citronellal erhaltcne Alkohol roch deutlich 
nach Ieopulegol. Nach weitcrer fieinigung der Alkohole aber die Aldehyde u. 
flber Bromide, Sauren u. Eater ergab aich, daB dem inaktiyen Dimethylnonanol 
eine intensirere, rauhere Nuance ala dem akt. Alkohol zukommt. (Dtsch. Parfiimerie- 
ztg. 9. Heft 23/24. 5—6. 1923.) A. H esse .

J. Boeseken und P. H . Hermana, ffber die Gleichgiwichte zicitchen einigen 
Glykolen und ihren Acetonrcrbindun gen. (Vgl. Rec. trav. chim. Paye-Baa 40. 526;
C. 1 9 2 2 . III. 549.) Daa 1. c. angegebene Yerf. zur Ermittlung dea Gleichgewichts:
Glykol +  Aceton Acetonyerb. -f- W. durch BeBt. des freien Acetona u. deB 
Geaamtacetons nach Hydrolyae der Acetonverb. auf jodometr. Wege wird ver- 
feinert u. auf einige weitere Glykole ausgedehnt. Vergleicht man die so gefundenen 
Gleichgewichtakonstanten (2C) mit der von den Glykolen bewirkten Leitfahigkeits- 
verandernngen von Boraaurelagg. (A), ao beobachtct man ein paralleles Ansteigen 
dieaer Werte gemfiB der Eeihe (1. Zahl ■=■ 2. Zahl =  A K): 1,3-Propandiol:
0,026; —5,9. Glyltol: 0,14; —2,7. cit-l,2-Cyclohcxandiol: ,0,16; —6,2. a-Mono- 
chlorhydrin: 0,28; + 5 ,5 . 1,2-Propandiol: 0,41; —2,6. Glycerin: 0,75; +9,9. cis-
1,2-Cyclopentandiol: ^>11,8; +149,0. Nur a-Monochlorhydrin fallt aua dieBer Keihe 
hcraua. — Athylenglykol, aua Atbylenbromid mit K,CO,-Lsg.; Beinigung durch 
wiederholte Deat. im Vakuum. Kp.s,  117°. Leitfahigkeit einer 0,5-n.-Lsg. 1,7-10_0. 
Kohlrausch - Holborn Einheiten. Acetonderio., von Acetonreaten mittels Phenyl- 
hydrazin befreit, Kp.7(,0 92,5—92,7°, D .17< 0,9469, nD17 =  1,40024. Mol.-Refr. daraus 
26,13, ber. 26,38. Loalichkeit in W. bei 18° 1 : 3 -3 ,5  (Yol.-Tcile). — 1,2-Propandiol, 
dureh Deat. von Na-Glycerat; Beinignng durch mehrmaligea AuaBchUtteln mit abB. 
A. Kp.,, 112,5°. Leitfahigkeit der 0,5-n. Lsg. 3,5»10~6. Acetonderiu., Kp. 98—99°,

=  1,40191, D .'^4 0,9090. Mol.-Refr. daraus 31,06, bez w. 30,99. L o alic h k e it 
in W. 1 :9 —10 Vol.-Teile. — 1,3-Propandiol. Leitfahigkeit einer 0,5-n. Lsg.
4,6-10-°. Acttonverb, Kp. 123—125°, n„“-6 — 1,4252, D.'8-5,  0,9587, daraus Mol.- 
Refr. 30,93, ber. 30,99. Empfindlich gegen Luftfeuchtigkeit. — Glycerin. Durch 
Ausfrieren gereinigt. Leitfahigkeit der 0,5-n. L8g. 3,4-10—®. — ce-Monochlorhydrin.
D .1W4 1,322, nD17-5 =  1,4820, Mol.-Refr. 23,83, ber. 23,97; Kp.a  116°. L eitfah igkeit
der 0,5-n. Lag. 8,3-10-8 . — Die Rektifikationakolonne von L e  Bel-Henningeb  
wurde dadurch wirkaamer gestaltet, daB die Offnungen zwischen den einzelnen 
Kugeln durch kleine Capillarróhren ersetzt wurden. (Bec. trav. chim. Paya-B as 
4 2 . 1104-10. 1923. Delft, Techn. Hochachule.) O h le .

Carl E. F rlck , t)btr die Einuirkung eon Selenoxychlorid auf natttrlichen 
und synthctischem Eaułschuk. (Siehe Caoutchouc et Guttapercha 2 0 . 11941—46. 
1923. — C. 1923 . III. 1156. 1 9 2 4 .1. 1370.) Pieck.

Charles A. Kraus und T. Kawamura, Beakłionen słark ekktropositiver Metalle 
mit organischen Subsłanzen »w Lósung von fliissigem Ammoniak. IV. EinwirJcung 
der Alkalimełalle auf Triphenylmethyl und seine Yerbindungen. (III. vgL W h ite  u .
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Knight, S, 1359.) Bei der Einw. von Na, K u. Ca auf (Ct Ht\C C l cntstehen 
(GfE^GNa, (C iH ^C K  u. [(Ct Ht),C \C a  in faat quantitativer Ausbeute noben den 
entaprechenden Metallchloriden. Die Na- u. K-Verbb. Bind 11. in fl. NH„ zll. in 
Toluol u. Bel. mit tiefrotar Farbę. (CeHs',CNa wurde in roten Nadeln krystalli- 
aiert etbalten. Die K-Verb. ist bis zu 100° stabil, die Na-Verb. unatabil bei 
Zimmertemp., die Ca Verb. zera. sich langsam bei der Temp. des gd. NH,. (CeH5),CNa 
reagiert mit W, unter B. von NaOH u. Triphenylmethan (I) mit NH^Cl in fl. NH, 
entateht ais Endprod. ebenfalls I, anscbeinend unter internie di iłrer B. von (C,Ht),CNHv 
Mit C,H6Br in Toluol entstebt Tttraphenylmethan, lange Nadeln aus EsBigsaure- 
anbydrid, prakt. unl. in A., A., PAe., k. Eg. u. Acetanbydrid, 1. in h. Eg., Acet- 
anbydrid, Bal., Toluol u. Athylenbromid. Die Einw. von (C8H6),CC1 auf (C0Bj\CNa  
in fl. NH, liefert freies Triphenylmethyl (II). Die K-Verb. reagiert gana analog, 
nar bei der letzten Rk. entstebt statt U  eine Verb., dereń F. (2109) mit dem des 
Eexaphenylathans (III) von AnschOtz (L ieb ig s  Ann. 395. 196; C. 1908. L 1546) 
ubereinstimmt. Es wird bezweifeit, dafi dicse Yerb. wirklich I I I  ist. — Bei der 
Einw. von Na auf I  in fl. NH, wurde gleiehfalls (C,H6)aCNa etbalten unter Entw. 
Ton H,. I I  reagiert mit Na in fl. NH3 sofort unter B. des Na-Salzes. — Vff. 
nehmen an, daB die Red. von organ. Halogeniden durch Alkalimetalle eine Ionenrk. 
ist, worauf auch die elektrolyt. Leittahigkeit von (CeHt),CCl u. (CsNs),CNa in fl. 
NH, (R osen, Diss. Worcester 1923) hinweist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 
2756—63. 1923. Worcester [Mass.], Uniy.) H e r te b .

G. Dupont und JŁ. Uzae, Uber die Id e n tita t  der aus verschkdcnen Colophanen  
ausgezogenen A lie łin sa u ren .  (Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 29. 727; C. 1921.
III. 1233.) Die fi-P im arabietinsaure, ident. mit der reinen Abietinsaure von S c h u lz ,  
konnte aus yerechiedenen Colophanen in reinem Zustande isoliert werden. Sie ist 
kein Beetandteil der natiirlicben Harae, sondern das Endprod. der Isomerisation, 
welche die meiBten Bestandteile dieaer Harze erleiden. Nach der Behandlung, die 
das Harz bei der Herst. des Colophoniums erfahrt, mussen darin auBer Abietin- 
saare noch D eztro- u. L a vo p im arsaure , cc- u. (l-S a p in sa u re , cc-P im arabittin taurc,

u. fi-Sapinabietinsiiure  yorhanden sein, die aber durch langerea Erhalten auf 
130° oder besser durch Behandlung mit SSuren zum groBten Teile in die erste 
ubergehen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 394—404.) S p ie g e l .

Paullne Ramart, Allgemeine Darstellung der Diphenylalkylessigsaurcbenzyl- 
esttr mitlele Natriumamids und der Alkyljodide sowie der entsprechenden Saurcn. 
Die Darat. solcher Ester durch Einw. von Alkylhalogenid auf Na-Biplwnylesiig- 
taurebenzyletłer (vgl. S. 1027), daa aua dem Ester durch NaNH, hergestellt wird, 
bat sich ala allgemein anwendbar erwiesen. — cc,tt-Diphenylpropionsaurebenzyletter, 
Prismen, F. 71—72°, Kp.10 230—233", sil. in A. u. h. A. — a,u-Diphenyl-ę}-methyl- 
butansaurebenzylester, (CH,),CH• C(C0H6),• CO,• C7H7, F. 73 -74°, Kp., 225°. -  
■Allyldiphcnyleisigsaurelenzylester, Ol, Kp.10 240— 242°. — AUyldiphenylessigsaure, 
PriBmen (aua absol. A,), F. 142°, sil. in A. u. w. A. —  Allyldiphenyleesigsaureamid, 
Krystalle (aus A. -f- PAe.), F. 90—92°. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 178. 396 
hls 397.) S p ie g e l .

H. D. M uller, E in e  merkioUrdige G ruppe von ungesattig ten  organischen Fer- 
btndungen. HinweiB auf die von S c h a a b sc h m id t entdeckten O xanthronyle  mit 
wabrscheinlich dreiwertigen C-Atomen, neuerdings von SCHOLL (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 56. 1633; C. 1923. III. 621) u. G om bebg (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 207;

1923. L 923) weiter untersucht. (Chem. Weekblad 2 L  69—72. Delft.) G boszf .
John W alter Ecroyd H aller und Arthur George P erkin , B eduktions-  

proaukte der O xyanthrachinone. Teil IV. (III. ygl. B r e a b e  u. P e r k in ,  S. 322.) 
Bbajwhaw u. P e r k in  (Journ. Chem. Soc. London 121. 911; C. 1922. DEL 1261) 

atten bei Red. von 2-Oxyanthrachinon 2 Nebenpiodd., A u. B, erhalten, yon denen
182*
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A auch in kleiner Alenge von P e b k in  u . W h a tta m  (Journ. Chein. Soc. London 
121. 297; C. 1922 .1 .1191) bei KMnOł-Osydation von Dioxydianthron (I) gewonnen 
war. Ea acbien danach A ala 3 3'-Dioxydianthrachinon (II ) u. das offenbar nahe- 
Btehende B ais das entsprecbende Hcltanthron (III.) auffaiibar. Die rweite Ek. 
wurde eingehender untersucht, ohne daB mebr ais 10% Auabeute an A erreicht 
wurde. Besser erwiea aich Oiydation mit K,Fe(CN)j, wobei bis 99% AuBbeute an 
A (Rohprod.) nebat kleinen Mengen B erhalten werden konnten. Beide konnten in 
geringerer Auabeute auch direkt aus 3-Oiyanthranol mit KaFc(CN)4 dargeatellt 
werden, wobei auch etwas 2-Oxyanthrachinon entatand. Wenn Konat. II. fiir A 
richtig iat, sollte aua seinem Acetylderiy. mit HCrO* 2-Acctoxyanthrachinon ent- 
etehen. Es wurde aber eine Diacetylverb. erhalten, die bei Hydrolyae eine Verb., 
offenbar Dihydro-l,l'-dianthraćhinonyl (IV.) lieferte. Danach ist A die Konat. dea
3,6-Dioxyhclianthroni (III.) beizulegen. Sein Diacetylderiv. glbt mit iiberachuaaigem 
J in ad. Pyridin daa Monojodderiy. CjjHjjOjJ, dem nur Konat. V. aukommen kann. 
Danach milBte das Dioiydianthron (I.) ais 3,6'-Dioxyverb. reagieren. Wenn der- 
artige Orientierung die Regel iat, mUBte daa Dtanthron aus BeoxyaUtarin ala
3,4,5',6'-Verb. (YI.) aufgefaBt werden, was daa Scheitern aller Veras. zur Cberfiihrung 
dieaer Verb. in Tetraoryhelianthron erklaren wiirde. — 3, ff•DioxyheUanthron gibt 
wl. orangerote Alkaliaalze, die mit Hypoaulfit blaugrOne Kupen geben, aua dieaen 
Baumwolle in blaugrlincr Farbę farben, die an Luft E chnell iiber Rot in Orange 
iibergeht, fihnelt hierin wie auch sonat 'dem 4,4'-Dioxyhe)ianthron yon SCHOLL u. 
S e e e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 1091; C. 1911. I. 1848). In kolloidaler Lsg. 
fiirbt es chromgebeiste Wolle atumpforange. — Die Verb. B bat aich ais C,8H100,' 
(OH),, also um 2 H  armer ala A , erwieaen. Sie konnte aus A nicht durch Oiy- 
dation mit K,Fe(CN),, aber nach dem Verf. von S c h o l l  (Ber. Dlach. Chem. Ges. 
52. 1829; C. 1920. I. 12) erhalten werden, besser ais Acetylderiv. aua dem Diacetyl- 
deriy. yon A durch langeres Belichten an Sonnenlicht in Bzl. oder Esaigaaure. Sie
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diirfte danach ala 3,ff-I)ioxytnetomphthadianthron (VII.) anzuaprechen sein; aie 
scheint ein Osoniumsulfat zu bilden, gibt in W. fast unl. AlkaliBalze u. mit Hypo- 
sulfit allein keine Kiipe. — Die B. von II. ais Zwiechenprod. bei der Oiydation 
Von I. wurde wahracheinlich gemacht.

V ersuehateil. 2,T-Dioxy-l,V-dianthraćhinólyl, C^H^O, (IV.), Priamen oder 
Blattchen (aua Nitrobemol), kein F. bis 350°, 1. in verd. Alkalien carmoiainrot, in
H,S04 hellecharlachrot, am Tagealicht in Carmoiain, Violett u. Violettachwarz tiber- 
gehend. Diacetylderiv., Cs,H 180 8, Tafelchen (aua Esaigsaureanbydrid), P. 277°. Bi- 
methylather, C80H18Oa, gelbe Priamen (aua viel EaaigBaure), F. ca. 343—344°. — 
5-Jod-3,6'-dioxyheUanthron (V), feinate, scharlachrote Nadeln, kein P. bia 350°, wl. 
in h. verd. Alkali mit roter, in H,SO< mit kornblumenblauer Farbę, grtino Kiipe 
mit Hypoaulfit. Diacetylderiv., C,,Hu OeJ, orangegelbe Nadeln (aus Bzl.), F. 282°.
— 3,6-Dioxynaphthadianthron, C,8H ,,0 4 (VII.), orangebraunea Pulver, kein F. bis 
350°, fast unl. in Nitrobenzol, wl. in Pyridin, 1. in H ,S04 carmoiainrot, mit NaOH 
faBt unl. rotes Na-Salz. Diacetylderiv , C„HuO,, Bchwacbgelbe Nadeln (aua Nitro- 
benzol), Dunkelfarbung ca. 300’, Schwarzung ohne F. 350°. (Journ. Chem. Soc. 
London 125. 231—39. Leeda, Univ.) S p iegel.

Frederick Leathley Ooodall nnd Arthur George Perkin, ReduTctions- 
pro&ukte der Oxyanthrachinone. Teil V. (IV. vgl. vorat. Ref.) Ea wurde gefunden, 
daB atarke ad. Lag. von SnCl, in HC1 ohne Ggw. eines organ. LfiBungam. an- 
Bcheinend in allen Fallen, in denen biaber B. von Anthranolen beobachtet iat, in
2 Stdn. mit guten Auabeuten zu' ihnen fiihrt. Bei Oiyanthracbinonen, wie Pur- 
pnrin, Purpuroianthin u. Chinizarin, gelingt die vollstandige Red. nicbt, doch wird 
mit dieaem Verf. in auagezeichneter Weise daa aogenannte Leukochinizarin (vgl. 
Meyeb u. Sander, Liebigb Ann. 420. 114; C. 1920. III. 138) gewonnen. — In 
Fortaetzung der fiuheren Unteraa. iiber Oxydianthrone u. in der Absicht, daraus 
durch Osydation Oxyhelianthrone u. Oxyms-naphthadianthr(me (vgl. Pebkin u. 
Whattam, Journ. Chem. Soc. London 121. 289; C. 1922. I. 1191) herzustellen, 
wurden Veraa. mit Deoxyalizarin (I.) angeBtellt. Diesea gibt leicbt ein Dianthron 
(II. oder wahracheinlicher III.) u. dieaea mit (C,HsO)jO in Pyridin das Hezaacełyl- 
dianthranol, mit A. -j- H,80« den 3,6'-DifithylSther, der durch Acetylierung in 
Tetraacetyldiathylather, durch (CH3),SOł u. Alkali dagegen unter Eliminierung der 
CjHj-Gruppen in die Tetramethoiyyerb. fibergeht. Die Veraa., das Dianthranol 
oder reinen TetramethylSther in das Helianthron fiberzufuhren, scheiterten biaher, 
indem entweder keine Rk. eintrat oder Alizarin bezw. desaen Dimethylather ge- 
bildet wurde. Aua 10-Bromdtoxyalizarindimtthylather (IV.) konnte durch (CH,),NH

nn CO CO

CO CO
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oder alkoh. KOH Alizarindimethylather nicht erhalten werden. Lsg. von Deoxy- 
alizarin in koni. HjSO  ̂ wird bei Zusatz von HNO, yiolett infolge B. von Nitro- 
dioxyanthron (V.), daa dnrch (CHs)jNH aehnell in die entsprechende Alizarinyerb. 
iibergeht. — Deoiyalizarin u. Tetraosydianthron sind Beizenfarbatoife.

Y ersu eh ate il. 3,4,5',6'-Tetraoxydianthron, C,8H18Oa (III.), aua Acetyldeosy- 
alizarin mit FcC], in Eaaigsaure bei 85°, gelbe Nadelchen (aus A.), F. 268—270° 
(Zera.), wl. in A., Lsg. in konz. H ,S04 gelb, bei Zusatz einer Spur HNO, yiolett.
— Hexaacetylderiv. dea vorigen, C^H^O,,, farbloae Nadeln (aua A. -j- Easigatture),
F. 236—238*, wl. in A. — Tetraoxydiathoxydianthranon, C82HSł0 8, Tafelchen, F. 271 
bia 274°. Gibt mit H,CrO< in Eaaigsaure Alizarin-^-athylather, F. 188—189°. — 
Tetraaceły1diathoxydianthrariol, Cł0H84O,0, bei AcetylieruDg dea yorigen, Nadeln 
(aua A.), F. 248—250°. — 3 , 4 ,5 ' -Tetramcthoxydianthron, C„,HmO„ farblose Nadeln 
(aus Eaaigsaure), F. 255—256°. — 10 Brom-3,4-dimethoxyanthranol, CJ8Hla0,Br (IV.), 
blaflgelbe Beidenartige Nadeln (aua CS,), F. 130°, gibt m it  alkoh. KOH Aliiarin- 
dimethylather, der entgegen der Angabe von G ra e b e  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 38. 
152; C. 1905. I. 535) Bich in H,SO« yiolett lost. — 10-Nitrodiacctyldeoxyaliiarin, 
CI8H180 7N (V.), aua Acetyldeoiyalizarin am besten durch Miachung gleicher Teile 
HNOs (D. 1,42) u. A., farbloae Nadeln, F. 156° (Zera.). (Journ. Chem. Soc. London 
125. 470—76. Leeds, Uniy.) S p ieg e l.

A. W ahl und W. Hansen, U ber die Eonstitution des Isałans und des Isatyds. 
(Vgl. S. 1191.) Oxindol u. Isatin konnten in Ggw. von Piperidin nach dem Verf. von 
S t o l l Ć  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2120; C. 1914. II. 781) zu Isatan kondeD siert 
werden, wodureh fiir dieaes die Formel C,6Hlt0 8N von L a u r e n t  erwiesen ist Die 
entsprechende B. yon Italyd  aua Dioxindól u. Isatin (vgl. H e l l e r ,  Ber. Dtsch. 
Chem. Gc3. 37. 938; C. 1904. I. 1216) erfolgt yiel glatter in alkoh. Lsg. u. bei 
Ggw. von Piperidin. Daa von E rd m an n  (Journ. f. prakt. Ch. 24. 1 [1840]) durch 
Bed. yon Isatin mit iiberachiissigem (NH4)HS erhaltene Prod. iat nicht Isałyd, 
B ondem  Isatan. (C. r. d. l’Acad. dea scicnces 178. 393—96.) S p ie g e l.

M. B attegay und P. F ries, Ober die Thiopyronine. Daa D.R.P. 205216 
(C. 1909. I. 604) yon R a s s o w , nach welchem Diaminodiphenylmetbane u. ihre 
Deriw. mit 8 ,0 8 behandelt werden, wird kritiaiert. Aua dem aus p-Xylidin her- 
stellbaren Diaminodixylylmethan lieB sich ein Pyroninfarbatoff nicht erhalten, die 
Farbstoffherat. gelang aber iiber die acetylierte Base. Durch Fallen der LBg. in 
Eaaigaaure mit ZnCI, erhalt man klcine griine Krystalle, das Sulfat dea Farbatoffa (I.),

H8C CH,
0 ^  i

SD-™.
, H,C ? ÓH,

0 -S 0 sH Cl
1. in W., Sauren u. A. mit achwach gelber Fluoreacenz. Ea kaDn in eine Mono- 
oder Bisdiazoterb. iłbergefiihrt werden, die Monodiazoyerb. kuppelt wie die dea 
Safranins mit Phenolen, der Faristoff mit fi-Naphthol ist wl. u. farbt tannierte 
Baumwolle. Erhitzt man die Diazoverb. mit A., bo erhalt man daa A p o th io p yro m n  
(II.), 1. in A. u. in Sauren mit orangeroter Farbę. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 
33. 1098-1103. 1923.) SCvebn.

M. Battegay und G. Hugel, Die Selenopyronine. (Vgl. yorat. Ref.) Fiłr die 
Herst. yon Selenopyroninen aus Diphenylmetbanderiw. n. Na-Selenit in Oleum mnB 
daa Diphenylmethan bei der Oiydation mit PbO, in Eaaigaaure eine Farbrk. (rot 
bia blau, Hydrolbildung) geben, u. der neue Subatituent muB in o- oder p-Stellung 
zur Methanbrucke orientiert werden. DieBe Regel fand aich auch bei unaymmetr.
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subatituierten Diphenylmethanderiw. bestatigt. Die Selenopyronine aus p-Dirnethyl- 
amino -p ‘- athylaminodipTienylmethan (I.), p,p'- Tetramethyldiaminodiphenylmethan,

CH CH

—OSO™ JOSCŁ
Se Se
Ó1 ŚO<H

s,p,p'• Didthyldiamino ■ m, m'- dimethyldiphtnyhnethan, p ,p ’- Diamino - m, m'- dimethyl- 
diphenylmcthan, p,p'-Diamino-m,m',Ofi'-tetTamethy\diphmylmcthant p,p',m , m’-Dimeth- 
oxydiphenylmethan, p,p'-Diamino-m,m'-dićhlordiphenylmethan (II.) wurden hergestellt. 
(Buli. Soc. Cbim. de France [4] 33. 1103-6. 1923.) StlVERN.

Georges Tanret, Uber die Konstitution des Oalegini. Vf. weiat darauf hin, 
daB er (Buli. Soc. Cbim. de France [4] 15. 613; C. 1914. II. 646. Thśge de Paria 
1917) eine Sonet, wie die jetit von Barger  u . W h it e , S. 1543) fur das Galegin 
erwiesene bereits ais moglich erwahnt bat. (Bali. Soc. Cbim. de France [4] 35. 
404—405.) Sp ie g e l .

A. Bernardl und B. Saladini, Uber das Pepton. IV. Mitteilung. (III. vgl. 
Bebnabdi u . F a b e iS, Biochem. Ztachr. 68. 441; C. 1915. L 748.) Die mittela 
Cu(OH), iaolierten Fraktionen aua Wittepepton, die Vff. fiir einheitlich balten, 
werden beschrieben. 2 sind frei von Albumosen, eine von ihnen gibt keine 
Biuretrk. Die Hydrolyse hat nocb nicht zu einfachen ErgebniaBen gefiihrt, aua 
einer Fraktion wurde wieder ein biuretfreies Spaltungsprod. erhalten. (Biochem. 
c terapia aperitn. 10. 215 — 18. 1923; Ber. gea. Phyaiol. 23. 167. 1924. Ref. 
Schmitz.) Sp ie g e l .

E. Abderhalden und E. Komm, Weitere Studiem iiber die Struktur des 
Eiweiftmolekills. (Vgl. S. 1676.) Aua den Prodd. der teilweiaen Hydrolyae von 
Schweineboraten 'konnten iaoliert werden I. ein Prod. aus 2  Mól. Oxyprolin u.
1 Mol. Glykokoll, II. Isoleucylleucinanhydrid, III. Alanylglycinanhydrid(i). Beim 
atufenweisen Abbau der GeaamteiweiBkorper des Blutea konnten iaoliert werden
IV. ein Anhydrid aut Leucin u. Serin, V. ein Anhydrid aus Leucin u. Olycin,
VI. cin Anhydrid aus 1 Mol. Valin u. 2'Mol. Prolin. Die fiir die Verbb. I. u. VI. 
in Betracht kommenden Konatitutionaformeln werden im Original naher diakutiert.
— Die Hydrolyse der Schweineboraten erfolgte im Autoklaven mit 2°/0ig. HC1 bei 
120’, die dea BluteiweiB mit W. bei 180°. Zur Iaolierung der Spaltprodd. wurde 
daa getrocknete u. mit Sand verriebene Hydrolyaat nacheinander mit Eaaigather, 
Aceton u. CH,OH eitrahiert. Verb. I. CuH^NjOs findet aich im Easigeaterauazug, 
farbloae Kryatalle aua A. F. 174°, [c]D”  =  —31,65°, Biuretrk. negatiy, kein 
Amino-N. Nach VorbebandluDg mit Lauge wird etwa ‘/» dea Geaamt-N formol- 
titrierbar. — Verb. II., C12HłtN ,0 , aua dem Acetoneitrakt. Kryatalle aus CHaOH,
F. 273 — 277°, bei 271° Braunung. Biuretrk. negatiy, aublimiert in Flocken. 
[a]„M =» —15,96°, kein Amino N, nach Behandlung mit NaOH 6,4°/0. — Verb. III. 
wurde erhalten durch Eitraktion von 50 g Hydrolyaat mit Chlf. Kryatalle aua A ,
F. 205—210° unter Braunung; Verb. IV. aus dem Esaigatherauaiug, knotchen- 
formige Kryatalle aus A , F. 202—204°, [tó]D,cl «= +0,87° in CHsOH. Nach Er- 
w5rmen mit NaOH wird nngefahr die Halfte des Geaamt-N formoltitrierbar; Verb. V. 
aua der Mutterlauge von IV., F. 233°, aublimierbar, [u]^" =  —2,58° in alkoh. Lsg. 
Verb. VI. aua der Mutterlauge von V. mit A. +  A , F. 180°, [«]DS° =  +2,6°, 
sublimierbar. Nach Aufspaltung mit NaOH W8r */s dea Geaamt-N formoltitrierbar, 
Rk. achwach eauer. (Ztachr. f. phyaiol. Ch. 134. 113—20.) G u g g en h eim .

E: Abderhalden und E. Komm, Weitere Studien Uber die Struktur des Eiweip- 
mólekiiU. Beim Erhitsen yon Glycyl-d,l-leucin mit W. auf 150° im Autoklayen
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entstcht Glycylleucinanhydrid. Dasselbe Anbydrid bildet sich auch beim Erhitzen 
yon 1-Leucylglycylleucin neben Leucin u. Glykokoll. Glycyl-d,l-leucylglycin liefert 
Glycylleucin- u. Leucylglycinanhydrid neben den Monoaminoaauren, ebenso d,l-Leucyl- 
diglycylglycin. Diglycyl-1-cyBtin zorsetzt sich unter H,S-Entw. — Glycyl-l-tyrosin 
wird in die Komponenten gespalten, jedoch nicht in das Anbydrid ubergefiihrt. 
Eb besteht somit die Moglichkeit, daB die beim atufenwcisen Abbau der Eiweifi- 
kórper isolierten Diketopiperazine sekundSr aus den Polypeptiden entstanden sind. 
Beim 6 — 8std. Erhitzen von Aminosauren (Glykokoll, d-Alanin, d,l Leucin u.
1-TyBosin) in wbb. LBgg. auf 150—160° entBtehen keine Diketopiperazine. Der Befund 
von Anhydriden, an denen 3 u. mehr AminoBauren beteiligt Bind, unter den Hydrolyse 
prodd. deg EiweiB ist ein Beweis fiir deasen polypeptidartige Struktur. (Ztechr. f. 
physiol Ch. 134. 121—28. Halle a. S.. Univ.) G dg GEN HEIM.

E. Biochemie.
W illiam  C. Moore, Ein Vonćhlag zur rationellen Inierprełałion von Wasser- 

stoffionennessungen. Vf. legt dar, wie in manchen biol. Systemen H-Ionenbezirke 
von groBerer Wichtigkeit aind ais die genaue [H-], z. B. hat Inyertase ein flacbea 
Maiimum fiir die [H‘] 1 X 10“ * bis 1 X 10—5. Der Index yon SORensen Ph 
kann, da es sich um eine logaritbm. Methode handelt, beim Vergleich einzelner 
praziser Angabeu zu einem falBchen AuBdruck ffir die Genauigkeit fiibren z. B. 
zu pH-Werten 4,00 u. 420 geboren [B-]-Werte yon 1 X 10—4 u. 0,631 X 10_ łi 
zu pH-Werten 3,4 u. 3,6 aber [H']-Werte 3,99 X 10-4  u. 2,51 X  10~ł. Vf. schlagt 
daher yor, die pH-Werte nur ais Gradmesser fur die GroBenordnung anzuaehen u. 
bei den einzelnen Unterss. die [H’]-Werte in Ausdrttckea eines yon Fali zu Fali 
yerschiedenen Nenners wiederzugeben z. B. bei garenden Melasaemischungen, wo 
der niedrigste Aurfdruck 1 X 10—6 ist, alle Eonzz. ais M ehrfache dieser Zahl. 
(Trans. Amer. Electr. Soc. 4 L  137—49. 1922. Baltimore [Md-], U. S. Induatr. 
Alcohol Co.) B ehrle.

H, Haehn, Uber ein news Oxydoreduktionssyitem. Vorlaufige MitteiluDg. Nach 
dem Mischen einer Lsg. yon primiirem u. sekundarem Alkaliphotphat yon pjj *=* 7,1 
mit Glykokoll, Aldehyd u. Methylenblau wird letzterea unter EntfSrbung reduziert. 
Bei 70° geht der ProzeB in wenigen Min., bei 18° sehr lacgeam, totale EntfarbuDg 
tritt selten ein. Das Phosphatglykokollgemisch zerlegt 2H ,0  in die KomponenteD, 
H, geht zum Methylenblau, HsO, zum Aldehyd. Vf. geht auf die Bedeutung dieseB 
Scbemaa fiir die Biochemie ein. (ZtBchr. f. Spiritusindustrie 47. 61.) Ram m stedt.

Ej. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
A. Joszt und B. Starczewski, Die diaitatische Eraft des Safłet in vertchie- 

denen Kartoffeharietaten. Die Vff. untersuchten 51 KartoffeivarietSten in Anlehnung 
an die Methode yon W o h lg e h d t h .  Zur EntfemuDg der N-Subatanz ist Erhitzen 
des Saftes oder Behandlung mit Bleiacetat, Tierkoble, oder koiloidalem Fe(OH), 
allein nicht ausreichend; man ycreetzt zweckmaBig den 10 Min. auf 100° erhitzten 
Saft mit 1% Ammoniumsulfat. Die untersuchten wie ublich gezogenen u. auf- 
bewahrten Varietaten zeigten erhebliche Unterschiede in der diastat. Kraft des 
Saftes wahrend der Keimung, ohne daB dabei ein erkennbarer Zusammenbang 
zwiscben dem Sauregrad des Saftes, der Starkekonz. u. dem Grade der K eim aD g 
yorbanden ist. (Rozpraw bjolog. z  zakreBU rolnictwa, hodowli i med. wet. 1922. 
14 Seiten. Lemberg, Sep. v. Vf.) Manz.

A. M aige, Schwankungen im Schtcellenwert fUr Amylogen mit der Temperatur- 
(Vgl. S. 678.) Unter dem amylogenen Schwellenwert yersteht Vf. die krit. Kon*, 
an Zucker, oberhalb welcher Starlce in den Amyloplasten gebildet wird. In Yerss,



1924  I. E ,. P fla n z e n ph y sio l o g ie . B a k terio logie . 2785

an Embryonen von keimenden Bohnen fand Yf., daB bohe u. niedere Tempp. die 
amylogene Erregbarkeit der Zelle berabaetzen, was in einer Steigerung dea 
Schwełlenwertes zum Auadruck gelange. (C. r. soc. de biologie 9 0 . 685 — 87. 
L ille) Le w in .

Methodi PopofF, Die Stimulierung der Zellfunkłionen, ihre theorełiiche und 
hndwirłeehafiliche Bedeutung. Die von O. u. E. H er tw ig  u . anderen Forachern 
empir. gefundenen Agentien der kiinstlicben Parthenogonese haben nach den Unteras. 
dea Yfa. nicbt nur fiir die Geschlechtazellen allein eine begrenzte Bedeutung, 
sondern tiben auch eine atimulierende Wrkg. aowohl bei Pflanien, wie bei Tieren 
auf die Zellfunktion im allgemeinen aua. So zeigten die mit Mg- u. Na-Salzen, 
u. zwar mit Lagg. von MgCl, (10 u. 32°/00), MnCl, (32°/oo)» Mn(NO,), (20°/00) u. 
andern Salzen u. Salzgemiachen behandelte Samen von Weizen, Gerete, Wieaen- 
graa etc. ein viel starkerea. Waehatum, nicht nur im Vergleich mit den Trocken- 
kontrollen, aondern auch mit den entsprechenden Waaaerkontrollen- Je nach der 
Einwirkungaweise u. der Art der angewandten Lagg. wurde eine Steigerung des 
Ertragea durchachnittlich von 40—óÔ /o “• beeondera giinatigen Fallen sogar von 
100J/o erzielt. Die Samenatimulation kann noch weiter durch nachtraglich kurze 
Behandlung der feuchten Samen mit Dampfen von A. (bis zu 30 Min.) getrieben 
werden. Vf. glaubt, daB durch die Zelletimulantien der Ertrag aller Getreide- 
pflanzen, Faaer- wie auch Gemtisepflanzen bei den sonat gegebenen Bedingungen, 
um mindestens 40—50% gesteigert werden kann. (Landw. Vera.-Stat. 101. 286 
bis-292. 1923. Sofia, Univ.) B e r ju .

Pr. Tobler, Yorkommen und Abbau von FlechtemtarJce. Durch mkr. u. chem. 
Untersa. an Xanthoria parietina (L) wird daa von E v a  Ma m eli entdeckte V. von 
Starkę in Flechten beatatigt. In u. an den Gonidien der Xanthoria parietina ent- 
ateht ais Erzeugnis der Assimilation ein Kohlehydrat, daa nach aeinem Verh. mit 
grofier Wahracheinlichkeit ala Starkę anzusprechen ist. Wo die Befunde dieae 
Natur nicht vollkommen deutlich ergeben, kann auch ein unvollendeter Aufbau 
oder ein beginnender Abbau vorliegen. (Ber. Dtach. Botan. Ges. 41. 406—9.) Be b jo .

Norman D. K eefer, Wiederbelebung getrockneter Blumen mit Aspirin. Ab- 
geachnittene Blumen sterben mehr oder weniger bald ab, weil ein autolyt. oder 
Garungsfnzym die Zellen an der Schnittflacbe auflost oder sie mit einem schlei- 
migen {Jberzug bedeckt, der sie fiir W. undurchlassig macht. Die Einw. des 
Enzyms kann verhindert bez w. verzogert werden, wenn man in das GefaB mit 
Blumen eine Aspirintablette legt. Bliiten wurden wieder friscb, wahrend die 
Blatter meistens trocken blieben. Die Salicyls&ure des Aapirins zerstort yermutlich 
daa Enzym. (Amer. Journ. Pharm. 98 . 227—28.) D ie t z e .

A. Frouin und M aylis Guillaum łe, Mnflufi des Olyceringehaltes der Nahr- 
Idden auf den Oewichtsertrag an Tuberkelbacillen. In aaurem Milieu yermehrt aich 
daa Gewicht der Bacillen innerhalb 20 Tagen parallel mit dem Glyceringehalt des 
Nahrbodena. Indeaaen erhalt man bei 2% u- hei 4% Glycttin  genau ident. Gewiehta- 
mengen an Bacillen. In alkal. Milieu (pn =■ 8,5) iat keine Ertragavermehrung bei 
1|2 oder 40/0 Glycerin zu beobacbten. (O. r. soc. de biologie 9 0  731—32.) W o l f f .

Hogh J. Morgan und Oswald T. Avery, Wachstumshemmtnde Substanzen in 
Pncumokokkenkulturen. (Vgl. A v ery  u . Morgan , S. 2160.) ' Das Waehatum von 
Pneumokokken wird selbsttatig gehemmt durch die Ansammlung von sauren Stoff- 
wechaelprodd., die die Ek. dea Mediums ungunstig beeinflusaen, durch die 
EtBchopfung der Nahraubatanzen dea Mediums u. unter bestimmten kulturellen 
Bedingungen durch die B. u. Anhaufung von Peroiyd im Medium. (Journ. Erp. 
Med. 89. 335—46. BocKEFELLER-Inst.) W o l f f .

Oswald T. Avery und James BL N eill, Studien iiber Oxydation und Reduktion
P^umokokken. I. Produktion ton Peroxyd bei anaeroben PmumokokkenkuUuren
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bei Luftzutritt unter Bedingungen, d ie . kein aktives Wachstum erlauben. II. Die 
Produktion von Peroxyd in sterilen Pneumokokkenextrakten. Anaerob gewaehsene 
Pneumokokken bilden bei Zutritt von molekularem O, achnell Peroiyd. Die 
Intenaitat dieaer B. wechselt bei den einzelnen Kulturen u. mit dem Alter der 
einzelnen Individuen; dieae B. tritt auch unter Bedingungen der Rk. u. der Temp. 
ein, die ein akt. Wachstum u. eine Bakterienyermehrang nieht zulassen. — Die 
Eitrakte wurden mit Galie oder Salzlsgg. hergestellt. Es zeigte sich, daB auch 
diese unter unbedingt anaeroben Bedingungen hergestellten Eitrakte bei Luftzutritt 
prompt Peroiyd bilden. Die B. von Peroiyd durch Pneumokokken hangt also 
nieht yon der le b e n d e n  Zelle ab. (Journ. Exp. Med. 39. 347—55. 357—66. 
ROCKEFELLEB-Inst.) . WOLFF.

Egerton Charles Grey, Die latenten Garkrafte von Bakterien. I.—III. I. Die 
Vergiirung non Glycerin durch coli fur me Organitmen in Gegenwart von Formiaten. 
(Vgl. Gbey u . Y o u k g , Proc. Royal Soc. London. Serie B. 92. 135; C. 1921. IIL 353.) 
Im Gegenaatze zu der Yerminderung des A. bei Yergarung yon Glucose in Ggw. 
von Formiaten (vgl- Proc. Royal Soc. London. Serie B. 91. 294; C. 1920. IIL 640) 
ist die Ausbeute auB Glycerin unter gleichen UmBtanden erheblich groBer ais selbst 
bei Vergarung von Glucose allein; aueh die Ausbeute an Estigtaure (I) steigt, 
aber in geringerem MaBe, diejenige an Milchsaurc (II) ainkt. Bei der Vergarmig 
des Glycerins hinterbleibt mehr Ameisensaure ais bei der yon Glucose. Der all- 
gemeine Verlauf der Zers. atimmt bei beiden Garsubstraten uberein.

II. Die Vergarung von Glykol und von Malon-, Apfel-, W  ein- und Citronen- 
eaure durch B. coli communii »w Gegenwart von Formiaten. Bei Ggw. von Formiat 
wurden alle genaunten Substanzen vom Colibacillus vergoren. Yf. nimmt aD, daB 
dieses Freimachen latenter Garkraft durch die Alkalisierung bei Zers. des Formiats 
bedingt ist. Glykol wurde am schwersten yergoren. CO, wurde hier wie bei Malon- 
saure nieht gebildet, dafiir neben I  rerhaltniamaBig yiel II . Mit Malonsaure ent- 
Btand neben I  eine fluchtige Saure, nach Ag-Gehalt des aehr unbestandigen, bei 
Erhitzen detonierenden Ag-Salzea vom Mol.-Gew. ca. 140. Citronensdure wurdo 
am leichtesten yergoren mit I  ala Hauptprod., aber auch guter Ausbeute an CO, 
u. Berneteinsdure (LU), ohne B. von II . Bei Apfel- u. Weinsaure ist die Ausbeute 
an CO, u. I I I  noeh groBer, an I  aber aber auch noch betrachtlich.

III. Die Vtrgarung von Bernsteinsaure durch B. coli communis in Gegenwart
von Calciumformiat\ nebst vorlaufiger Mitteilung ilber eine einfache Gdrungttheorte. 
Die geringere Ausbeute an I I I  bei Yergarung yon Glucose in Ggw. von C a-F orm ia t 
u. andere Erscbeinungen lieBen bereita daran denken, daB auch diese in saurer 
Lag. ao bestandige Saure unter alkaliBierenden Einfliisaen der Vergarung zugSng- 
lich sei. Der direkte Vera. beatatigte diea. Es wurden hauptaSchlich H„ CO„ 
Ameisensaure, daueben I  u. wenig U  gebildet; H I  war in 72 Stdn. zu etwa 50% 
zera. — Nach den Ergebniaaen dieser Unterss. muB angenommen werden, daB fftr 
die bakterielle Zera. aller yergarbaren Substanzen nur wenige Enzyme yerantwoit- 
lich sind; diese dtlrften allen Bakterien gemeinsam sein, u. e s  kommt nur darauf 
an, die Hinderungsgriinde fur die Zera. durch einzelne Arten zu beaeitigen, um 
die latenten fundamentalen Garkrfifte bei ihnen in Eracheinung treten zu lassen. 
Fiłr den Abbau der Kohlenhydrate kann man s ic h  5 Enzyme, in y ersch ied en en  
Kombinationen wirkend, yoratellen, ein H (mit Hilfe von Acceptoren) entfernendea, 
ein O (m it oiydierbaren Acceptoren) entfernendea, eina, das Gruppen von einem 
abaplittert, eina, das Gruppen von 2 C, u. eina, das Gruppen yon 3 C abaphtter. 
(Proc. Royal Soc. London. Serie B. 96. 156 — 70. Cairo, Goyernment Me 
School.) S p ie g e l .

Harry Sobotka, Zur Kenntnu der Trockenhefe. Die Garung y o n  T ro ck en h e  e 
yerlauft in ty p . Weise bo, daB n a c h  einer mehr o d e r  minder langen Induktiona-
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periode die CO,-Entw. bcginnt, welche auf ein Maiimum anstelgt, daa bis zum 
Yerschwinden der Hauptmenge des Zuckers beibehalten wird. Aus den Garungsktirven 
laaaen sieh so fiir jede Trockenhefe 2 Daten gewinnen: die Dauer der Induktion u. dio 
definitiye Gargeachwindigkeit. Die Gargeachwindigkeit, vergliclien mit der Gar- 
geschwindigkeit derselben Hefe in frischem Zustande gibt die Zymaseauabeute an u. 
erlaubt femer einen SchluB auf den Prozentsatz lebender Zellen, wenn man annimmt, 
daB bloB die lebenden Zellen den Zucker angreifen u. die einzelne Zelle die gleiche 
Garkraft wie vor der Wasaerentziehung wiedererlangt. Wie tiefgreifend die 
eintelne Zelle durch die Trocknung ycrSndert wird, wird durch die Dauer der 
Induktion angegeben. Jene Zellen, die nicbt irreyeraibler Zeratorung anheim- 
fielen, benotigen je nach der Intensitat der Trocknung yerschiedene Zeiten, um 
Dach Qaellung der Membran auch in ihrem plaamat. Innern jenen Mindest- 
betrag yon Feuchtigkeit aufzunehmen, der ihr Zymaaeayatem wieder in Funktion 
treten laBt Die Wiederaufnahme dea W. erfolgt bei den langsam getrockneten 
Hefen achnell, langsam bei den rasch getrockneteD, z. B. bei der Acetonhefe. Auch 
yerechiedene Hefetypen yerhalten sich yerachicdeD, Brauereihefe ąuillt rascher ais 
Backerhefe. Auch die Bafekonz. des Garyera. ist fur die Induktionsdauer von Be- 
deutung. Wenn die auagegorene Lag. rechtzeitig mit Zucker ycraetzt wird, so be- 
ginnt die Garung Bofort wieder ohne Induktionazeit. Zu Anfang der Induktion 
herraeht im Gargut Ruhe. Hierauf beginnt der Zucker zu yerschwinden, ohne daB 
aogleich CO, entwickelt wird. Der Teil des ycrschwindendcn Zuckers, fur den 
keine aquivalente Menge CO, auftritt, kann bis 50°/„ betragen. Er wird fiir den 
inneren Stoffwechael der sich regenerierenden Hefezellen u. zum Abbaa der 
sproasenden Tochterzellen yerwendet. Gegen Narkotika (Toluol) ist die Trocken
hefe ebenso empfindlieh wie frische Hefe. Die Wrkg. der Zymase wird dagegen 
duich Toluol aufgehoben; sio iat ais Beatandteil des lebenden Protoplaamaa yon 
deaaen Zuatand abhangig u. kann im Gcgensatz zur Saccharase yon diesem nichta 
loBgeloat werden. Erst die enzymat. Rkk. wahrend der Maceration bezw. wahrend 
des Preasyerf. sind bo tiefgreifend, daB die Zymaae vom Protoplaeten, ohne dessen 
Vitalitat sie nicht die notigen Wirkungsbedingungen erbalt, getrennt wird u. un- 
empfindlich gegen Narkotika, ala freie Zymaie bezeichnet werden kann. (Ztachr. f. 
physiol. Ch. 134. 1—21. Bayer. Akad. d. Wies.) G u g g en h eim .

A. Lebedew, Nachtrag zu meiner Arbe.it: tjber den MecJtanitmus der alkoholi- 
tchen Garung. IIL U (VgK S. 2610.) Die nach der Garung dea Zuckers in An- 
wesenheit dea aauren NaH,P04 oder KH,P04 abgeschiedene dicke Fl. gab mit 
PheDylhydrazin, nach der Behandlung mit Bleiessig u. H,S, kein Oaazon mehr, 
Bondern einen weiBen Nd. — Hydrazon oder Hydrazid. (Ztscbr. f. physiol. Ch. 
134. 160. Berlin, Munchen, Inst. f. Gilrungagewerbe.) Gu g g en h eim .

E 4. T ier p h y sio lo g ie .

F. Maignon, Untersuchungcn ubir die Konititution und die WirJcungsweite der 
biochmischen Kałalysatoren oder Diastasen. Wirkungtn der Elcktrolyse auf die 
Diaitaien det Pankreaseaftes und die Amylase der keimenden Gerste. Vf. gibt Glei- 
chungen fiir die Veranderungen am Mn-Katalysator, wonach dieser wie die bei chem. 
Katalyae wirkeamen Stoffe mittels der H- u. OH-Ionen wirkt, u. wirft die Frage auf, 
ob nicht gleiches auch fiir die biochem. Katalysatoren gilt. Die oben genannten 
Diastasen geben eine Asche, die reicblich Ca, ferner Fe u. Cl enthalt, wahrend 
A-8! P ,05 u. SiO, nicht nachgewiesen werden konnten. Bei Elektrolyae einer Lag. 
von Diaataaen aus Pankreaaaaft mit Pt-Elektroden beł 110 Volt u. 5—10 Milliamp. 
trat Bofort ein Gerinnaei auf, ausgehend yon der positiyen Elektrode u. sich schlieB- 
heh in Stackchen aufloacnd, die an dieser.auf- u. niedersteigen, indem sie ihr Cl 

geben, dann nach Tagen unbeweglich werden u. nun yollig aBchefrei sind, L in
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l°/,ig. NaCl-Lsg. Der negativo Teil dea App. enthalt dann Ca(OH),, der poaitiye 
HC1, auf der negatiyen Elektrodo sind CaO u. Fe,Os niedergeaehlagen; bei Ab- 
stellung dea Stromes geben diese n. die EiweiBbrockchen wieder in Leg., die dann 
gegen Lackmus neutral ist, aber keinerlei Wirksamkeit mehr auf Fibrin oder Starkę 
entfaltet. Ebenso yerbielt sich die Diastase aus gekeimter Gerste. Unterbricbt man 
die Elektrolyse, ehe yolle Unbeweglichkeit der EiweiBteilchen eingetreten ist, bo 
ist nocb schwacbe amylolyt. Wrkg. yorbanden. Nach dieaen Ergebnissen eebeint 
nar daB Cl' an EiweiBmicellen gebunden, deneń es seine elektronegatiye Ladung 
mitteilt Dem muB ein freies H' an der Peripherie entsprechen. Die Diaataae- 
micelle wiirde also wie der Katalysator HC1 wirken, u. ibre Wirksamkeit bei der 
sehr geringen [ET] ist durch Zubilfenahme der Adsorption zu erklaren. Uoterwirft 
man die Pankreasdiaataseleg. vor der Elektrolyse 15 Min. der Bertihrung mit Fibrin, 
so ist daa Gerinnael im poaitiyen Teil dea App. ca 5 mai geringer, ein Beweis, daB 
daa Trypsin durch das Fibrin adsorbiert wurde. Dies ist nicht der Fali, wenn die 
Diastase vor der Einw. auf Fibrin durch Kochen inaktiyiert wurde. (C. r. d. 1'Acad. 
des sciencea 178. 420—23.) S p ie g e l.

Erich Gabbe, Untersuchungen iiber die elektrticha Ladung der Blutkdrperchen.
II. Mitceilung. (I. vgl. Ztechr. f. d. ges. exp. Meditin 33. 324; C. 1923. III- 460.) 
Wird die [H‘] der Lsg., in der die Blutkorperchen mit A1C1, urageladen werden, 
durch PhoBphat- oder Acetatgemische yariiert, so erweist sich die Ladung ais ab- 
bangig yon der [H‘] u. yon der Konz. des Puffergemischea; die Umladung erfolgt 
um so leichter, je hoher die [&'], u. um ao schwerer, je groBer die Kon*, des 
Regulatora ist. Auf die Umladung mit A1CI3 bei durch V«o'm- Regulatonusati 
konstanter [H'] ist kein EinfluB der Salze ein- u. iweiwertiger lonen nachzuweisen. 
Die Umladung yon Blutkorperchen mittels Citrat-HCl Gemischen wird durch die 
ein- u. uweiwertigen Anionen erschwert; die zweiwertigen Kationen yermogen die 
Wrkg. der Anionen wieder herabzasetsen. Ladungaunterschiede an Korperchen 
yerschiedener Blutproben waren nur dann reproduzierbar, wenn die Umladung 
durch H-Ionen mit Citrat-HCl-Gemiachen an den in Rohrzuckerlsg. suspendierten 
Blutkorperchen erfolgte. Der bo bestimmte isoelektr. Punkt scbwankte bei Kranken 
zwischen pH 3,8 u. 4,7. (Ztachr. f. d. ges. eip. Medizin 89. 276 — 96. Koln, 
Uniy.) W o lf f .

Alfred Salomon, ttber die Senkungsreaktion der roten Blutkórperchen und ihre 
Beiiehung zu den Olobulinen des Blutes. Fiir den Ablauf der Rk. dttrfte in erster 
Linie der Albumin-Globulin-Qaotient des Blutea yerantwortlich zu machen sein, 
wenn auch bei den Yerss. des Vfs. nicht immer S en k u n g B b e sc h le u n ig u n g  u. 
Globulinyermehrung absol. parallel gehen. Vielleicht kommen daher auBer der 
VerSnderung der Plasmakolloide noch andere Ureachen fiir einen yeranderten A blauf 
der Senkungsrk. der roten Blutkorperchen in Betracht. (Ztschr. f. klin. Med. 99. 
329—36. Berlin Reinickendorf, Sładt. Krankenh.) W o lf f .

Johann Moaonyi, Chemische und physikalisch chemieche Veranderungen im 
Blute bei experimenUllen Nephritiden. Am Hunde yerlSuft bei Vergiftuug mit 
.Cantharidin die N-Auescheidung n., der Gefrierpunkt des Blutes steigt bis auf 
—0,512° u. B inkt allmahlich zur Norm. Bei Z7ranlasion tritt starkę N -R eten tion  
ein, der Gefrierpunkt ateigt auf —0,53°, B inkt auf 0,638°, um nach abermaliger ge
ringer Erhohung n . zu werden. Bei der jByCi,-Niere entsteht nur anfangs eine 
maBige N-Anhaufung, am 7. Tage sinkt der Reat-N tief unter die Norm u. y erb le ib t 
bo ftist bis ana Ende der Krankheit Der Gefrierpunkt des Blutes steigt am 5. Tage 
auf —0,505° u. sinkt trotz audauernder Wasserretention am 6. u. 8. Tage auf 
—0,588 bezw. —0,581°; gleicbe Erscheinung am 12. Tage, dann R e g e n e ra tio n  der 
Niere. (Ztachr. f. klin. Med. 99. 500—5. Budapest, Uniy.) W o lf f .
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Ernst Mendel, Die Blutharnsdure ais Indicator fiir die Priifung der Nieren- 
funktion. Einem n. RestN-Gehalt braucht bei Harz- u. Nierenkrankheiten kein 
d, Harnaaurewert des Blutes zu entsprechen u. umgekehrt; der Anstieg des einen 
bedingt keiaen des anderen. Bei AuaschluB von Gicht oder nucleogen vermehrter 
HarnsSure ifct eine Erhohung der Blutbarnsiiure ais nephrogen zu deuten. Ein 
d. Blutharnsaurebefund iat unabbangig von der Unyeraehrtheit dea vaskula.ren 
Nierenapp. (Ztachr. f. klin. Med. 99. 400—6. Berlin, Krankenh. d. jud. Ge- 
meinde.) W o l f f .

8t. Rnoznj&k, I. Barś.t und L. Kurthy, Untersućhmgen ilber die klinische 
Bedeutung der Eiu>cipfraktionen des Blutplasmas. Mittels der nephelometr. Methode 
kounen in kleinen Plasmamengen schnell u. quantitativ die EiweiBfraktionen be- 
stimmt werden. Ea ergab sich, daB bei vielen Kraokheiten ganz cbarakterist. 
Veranderungen dea Plasmas auftreten. {Ztschr. f. klin. Med. 98. 337—46. Budapest, 
Univ.) W o lff .

G. Amantea, Die Krystallisation des Eamoglobins, an der Sand des Saponin- 
wfahrens i tudiert. (Vgl. A m a n te a  u. K b z y sz k o w s k y , Arcb. di fisiol. 18. 87;
C. 1921. III. 1324.) Es wird die Móglichkeit, mit Hilfe dea Saponinyerf. Hamo- 
giobinkrystalle von verschiedenen Tierarten nu gewinnen, die Beschaffenheit u. 
Natur der resultierenden Krystalle untersucht. Von Kaninchen u. Eidechse wurden 
nie Krystalle erhalten. Teilweiae kryatalliaiert nur Osyhamoglobin, teilweiBe nur 
Hamoglobin, teilweiae beide. Im allgemeinen yerhalten aich die Farbstoffe nahe- 
Btehender Arten ahnlicb, doch gibt ea Ausnahmen. W o, wie bei Menschenblut, 
Hamoglobin beBser kryatalliaiert ala Oiyhamoglobin, empfiehlt aich die Verwen- 
dung von Eitrakten aua Koagulaten. Bei-Sauglingsblut ist die Eracheinung deutlich 
andera ais beim Blute Erwaehsener. Aus Gemiscben sweier Blutarteri kommt die 
Krystallform jeder eiczelnen rein heraua, wenn die Verd. nicht zu groB iat; unter 
dieser VorauBaetiung ist auch fremdartiges Serum unschfidlich. Serum eines gut 
kryatallisierenden Blutes kann schlecht krystallisierende Hamoglobinarten nicht zur 
Kryatallisation bringen. (Arch. di fisiol. 21. 107—17. 1923. Boma, Univ; Ber. ges. 
PhyBiol. 23. 167—68. 1924. Ref. Sch m itz .) S p ie g e l .

Hana Simon, tlber rote Blutkórperchen- und Serumlipase. (Vgl. B o n a  u. H aas 
S. 354.) Die Lipase der roten Blutkorperchen ist gegen Chinin u. Atoxyl resistent, 
wahrend die SerumlipaBe gegen diese aebr empfindlich ist. Bai hamolyt. Vorgangen 
im Organismus iat daher mit einem Obertreten chinin- u. atoiylreaistenter Lipaae 
in die Blutfl. ru rechnen. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 39'. 407—12. Berlin, 
Uniy.) W olff .

G. Proca, tjber die Abscheidung der Globulinę aus Serum durch Alkohol bei 
«iederer Temperatur. Die Ausfallung erfolgt durch 50#/oig. A. bei 0°. (O. r. soc. 
de biologie 90 . 721—22. Bukarest.) L e w in .

Fernand Arloing, L. Langeron und Ricard, Wirkung non kolloiden Schwtfel- 
proparaten auf die Erscheinungen der experimentellen Anaphylcucie. Bei Meer- 
schweinchen rief ein kolloidea S-Praparat mit 0,33 mg S im ccm eine geringeie 
Abschwachung der EracheinuDgen des anapbylakt. Schocka heryor ais daa S-Wasser 
von Ltjchon. (C. r. soc. de biologie 90. 221-23 . Lyon, Med. Fak.) WOLFF.

Alad&r v. Soós, t)ber eine photochemische Reakłion des Harrtes. In boch- 
gestellten dunklen Urinen sind Stoffe nachweisbar, welche die reduzierende W rkg. 
des EntwicklerB auf das belichtete AgCl zu hemmen imstande Bind. Diese hemmende 
Wrkg. ist hSchatwahracheinlich den Schutzkolloiden dea Hames zuzuachreiben. 
Diese Schutzkolloide unteracheiden aich von den iibrigen Harnkolloiden dadurch, 
daB  ̂ eie mit der die roten Harnfarbstoffe entbaltenden Urobilinfraktion einen 
gewiBaen Zusammenhang aufweisen. (Ztschr, f* klin, Med. 98. 347—52. Budapest, 
Uniy.) W o lff .
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Irene Bar&t, Vergleichende Unter suchwi gen ■ iiber Blut- und GaUencholcsterin. 
Bei pernicioser Anarnie findet sich eine gesteigerte Ausscheidung von Cholesterin 
durch die Galie, ohne daB eine Steigerung des Blutcholesterins yorhanden ware. 
Bei anderen hgmolyt, Vorgangen u. Zellzerstorungen kann unter Umstanden eine 
mtiBige Erhohung des Serumcholesterins bestehen, aber ohne Vermehrung des 
Gallencholesterins. (Ztschr. f. klin. Med. 98. 353 — 56. Budapest, Univ.) W olff.

K arl Kraffczyk, tjber cholesterinhaltige Pleuraexsudate. Diese Abart dttrfto 
hauptsSchlich infolge einer aus unbekannter Ursache auEtretenden sperif. lipoid- 
degenerativen Veranderung deB Pleuraendothels zuBtande kommen. (Ztschr. f. klin. 
Med. 99. 391—99. Breslau, Univ.) W o l f f .

Hanns Lóhr, Untersuchungen zur Physiologie und Pharmakologie der Lunge. 
An der kunstlich nach B k o d ie  durcbstromten isolierten Katzenlunge kommt es bei 
Beginn der Darchstromung mit frischem oder alterem defibriniertem Blut sehr haufig 
zu starken Krampfen der GefUBe u. Bronchien, die ohne Zusatz spasmolyt. Gifte 
in der Begel nicht mehr zuriickgehen; bei HirQdinblut ist der Krampf haufig nicht 
so hochgradig. Bei Durcbstromung mit Ringerlsg. werden die Bronchialmuskeln 
niemals spast, die LungengefaBe konnen sich yortibergehend verengen. In n. 
Esspirationsstellung wird die Lunge wesentlich schlechter durchhlutet ais in n. 
Inspirationsstellung. Einatmung von CO, in Konzz. von 30—100% ruft starken 
Bronchospasmus u. Vermehrung des Lungenvol. heryor, wohl durch direkte Wrkg. 
auf die Bronchialmuskulatar, da diese Wrkg. durch Atropin, Adrenalin, Papayerin, 
Urethan u. Ciirare nicht gehemmt werden k8nn. 1,4—30% CO, erweitert die 
Bronchien. Die LungengefaBe werden durch CO, in allen Konzz. meist yerengt. 
Vorherige Adrenalinzufuhr selbst in physiolog. Yerdd. kehrt diese GefaByerengerong 
in Erweiterung um. O, u. N, Bind auf die Bronchialmuskulatur ohne EinfluB; 
bei Atmung in reinem O, u. N , tritt bei Beginn der Durchblutung der Broncho- 
Bpasmus ebenso auf wie bei Atmung in Luft. Auf die LungengefaBe wirkt O, 
hochstens etwas tonusherabsetzend; N, ist ohne gesetzmaBige Wrkg. Farad. Beizung 
beider Vagusstamme b e  wirkt sofort Bronchospasmus, den Atropin aufhebt. Schon 
0,15 Vol.-% CHCl8 in 7,3% CO, erweitert die LungengefaBe. Ather k o n tra h ie rt 
die Bronchialmuskulatur schon bei den Konzz. der Yollnarkose, wahrend die Lungen
gefaBe sich erweitern. 2V,0 u. CsHsCl erweitern nur die LungengefaBe, nicht die 
Bronchen. TJrethan hat eine maBige bronchodilatator. Wrkg., yerureacht aber eine 
starkę LungengefaBerweiterung. Chloralhydrat erweitert ebenfalls die Lungen- 
gefliBe. Die GeffiBrk. der Lunge nach Adrenalin yerlauft nicht gesetzmaBig; es 
kann zur Konstriktion wie zur Dilatation bei gleicher Dosia kommen; die Bronchen 
werden maiimal dilatiert, wobei die niedrigste wirksame Konz. 1 :1  Milliarde be
tragt; die Bronchen erweitern sich erst bei mindesteos 1 :15 Millionen. Coffein, 
Theobromin, Papaverin, Atropin, Amylnitrit erweitern die Bronchen wie die Lungen
gefaBe. Auf Zusatz yon 1 Tropfen 20*/,ig. Amylnitrit zu Atemluft kommt ea sofort 
zu Metb&moglobinbildung in der Lunge; das Methamoglobin yerschwindet wieder 
bei Atmung in reiner Luft. Nach Histamin, W itte p e p to n , PiltmusJcariń u. BaCl, 
entsteht ein starker Spasmua der Bronchialmuskulatur, nach Pilocarpin u. Physo- 
ttigmin weniger deutlich. Digitalisglykoaid u. Strychnin lassen die Bronchen un- 
beeinfluBt, Nicotin yerengert sie yorubergehend. Histamin, Wittepepton u. Mus- 
karin fuhren ferner zu sehr energ. GefaBkontraktion, ebenso hohe D ig ita lisd o sen  
(Gitalin u. Strophanthin). Nicotin yerursacht nur eine geringe GefaByerengerung, 
ebenso Strychnin in kleinen Dosen. Pilocarpin u. Pbysostigmin fiihren za Lungen
gefaBerweiterung. (Ztschr. f. d. ges. eip. Medizin 39. 67—130. Utrecht, Reichs- 
uniy.) W o lf f .

E. Abderhalden, BemerJcungen tu  den Arbeiten von W. B. Hets und Kar 
Bohr „Ober den Einflufl thermischer Yorbehandlung von Trockenhefe usw., mit tinetn
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Beitrag sur Kenntnis der Vogel-BeriberiH und P. Boelli „Die AJctivierung der 
Inujltroałmmg durch MusJcclkochiaft, untersucht an venćhiedenen Oewebsarten 
ton getunden Taubcn, Beriberi-Taubm und Hungertauben“. (Vgl. H ess u . Ro h b , 
Ztachr. f. phyaiol. Ch. 129. 268; C. 1 9 2 3  III. 1238 u. R oelli, Ztachr. f, phyaiol. 
Ch. 129. 284; C. 1923 . III. 1236.) Die Widersprttche in den zitierten Arbeiten 
werden dadurch erklart, daB die Beat. der Gewebsatmung mittels m-Dinitrobenzol 
nur ein Teilfaktor der G-ewebaatmung, die yom Vf. beniłtzte gaaanalyt. Methode 
jedoch dereń Geaamtheit rum Auadruck bringt. (Ztachr. f. phyaiol. Ch. 134. 97—99. 
Halle a. S.) G u g g en h eim .

D. Breese Jones, Qualitat der EiwcifiMrpcr bei der JSrnahrung. Zusammen- 
fasaende {Jberaicht uber die Bedeutung der einzelnen Aminosauren fiir die ver- 
schiedene Wertigkeit der EiweiBkorper. (Cotton Oil PreaB 7. 34—36.) A r o n .

J. Abelin, Uber die Bedeutung der spezifisch dynamischen Wtrkung der 
Nahrungsito/fe. Selbst unter phyaiolog. Bedingungen wirkt die Nahrungszufuhr 
nicht nur ala aaaimilator., aondern in gewiaaem Grade auch ala dissimilator. Reiz. 
Dieaer diaaimilator. Reiz wird ala spezif. dynam. Wrkg. bezeichnet u. betragt im 
Durchachnitt 10—20%. Durch Zufuhr von Schilddriisenstoffen, yon Tyramin u. 
Phenylathylamin, aowie von Adrenalin, Stoffen, die alle am yegetatiyen Neryen- 
system angrelfen, wird die apezif. dynam. Wrkg. um ein Mehrfachea erhoht. Die 
diaaimilator, Nebenrk. kann die gleiche Bedeutung erlangen wie die Hauptrk. Bei 
erhohter Erregbarkeit dea yegetatiyen Neryensystema sollte die spezif. dynam. 
Wrkg. aller Nahrungsmittel beachtet u. durch Gaawechselunteraa. festgeatellt werden. 
Gekochtea yitaminarm gemachtes Fleiach hat geringere apezif. dynam. Wrkg. ais 
rohea Fleiach. Die Anregung des Stoffwechsels, die durch Fleiach heryorgerufen 
wird, setzt aich aua 2 Faktoren zuaammen, der Wrkg. des EiweiBes u. der der 
accesBor. Nahratoffe. Verss. iiber die spezif. dynam. Wrkg. yitaminfreier Nahrungs
mittel sind dazu geeignet, die Bedeutung der acceaaor. Nahratoffe fur die Btoff- 
wechselyorgange zu untersuchen. (Klin. Wchschr. 2. 2221 — 23. 1923. Bern, 
Uniy.) Ar o n .

Leroy S. Palm er und Cornelia Kennedy, Wachstum und Fortpflanzung von 
Batten nach ausschlie/ilicher VollmUcherndhrung. Wahrend nach auaachlieBlicher 
Ernahrung mit Milch durch fruhere YerBs. ein Yerlust der Fortpfianzungsfahigkeit 
festgestellt war, zeigten sich jetst bei Verwendung einer kiinatlichen Milch (Caaeiii 
18,7, Lactalbumin 3,1, in A. 1. EiweiB 0,5, Butterachmalz 28,7, A.-Extrakt von mit
A. gewaBchenem Casein 0,5, eiweiBfreie Milch 48,5) bei 3 von 4 Rattenweibchen 1 
bezw. 2 WUrfe u. ein gutea Gedeihen der Jungen auch aua der zweiten Generation. 
Beim eraten Wurf auftretende Krampfe der Jungen blieben aue, ala die Muttertiere 
taglich noch 0,2 g Trockenhefe oder 0,2 g Mehl aus trockenem Luzerneheu erhielten. 
(Proc. of the aoc. f. eip. biol. and med. 2 0 . 506—8. 1923. St. Paul, Univ. of Minne
sota; Ber. ges. Physiol. 23 . 211. 1924. Ref. K apfham m eb.) S p ie g e l .

Ulrich Hintzelmann, Mikroskopisćhe Untersuchungen an den innersekretorischen 
Organen titaminarm (Fitamitł „A “) ernahrter Batten. Bei allen VerauehBtieren 
wurde eine mehr oder weniger starkę Atrophie der endokrmen Driisen gefunden. 
Eine Hypertrophie der Nebennieren sowie eine Entwicklungshemmung der Nieren 
im Sinne yon W o e n c k h a u s  (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 2 9 . 2 88; C. 19 2 3 . I. 
784) konnte nicht festgestellt werden. Ea liegt die Vermutung nahe, daB die 
iiere an einer allgemeinen Insufficienz des pluriglandularen Systems zugrunde ge- 
gangen sind u. die anderen Erkrankungen accidentell auftraten. (Arch. f. eip. 
Pathol. u. Pharmak. 1 0 0 . 3 5 3 -  66 . Munchen, Pathol. Uniy.-Inat) A r o n .

K. Asada, Der Fettstoffuiechsel bei der Avitaminose. IV. Mitleilung. Ober den 
aswechstl avitaminoser Batten im niichternen Zustande, wahrend der Yerdauung 

und nach Adrenalininjektionen. (III. ygl. S. 2283.) Gaawechaelunterss. an Ratten,
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die mit yitaminfreicr Nahrung emahrt u. allmiihlich ayitaminoa gemacht, dann 
wieder mit yitaminhaltigem Futter n. gefiittert werden, ergaben, daB bei Hypo-. u. 
Avitaminose in der Ruhe niichtern 'u nacb Aufoahme einer Testnabrung von 
yitaminfreiem Speck der Stoffumaatz u. daber die 0,-Aufnabme im Vergleicb lum 
n. Tiere immer weiter absinken. Anhaltspunkte fiir eine esplosionsartige Ver- 
brennung nach Nahrungaaufnabme lieBen sich niebt finden. — Suprarenininjcktionen 
rufen bei ayitaminoaen Ratten eine starkere Vermebrnng der Oj-Aufnahme heryor 
alB bei n. Eatten. (Biochem. Ztschr. 143. 387—98. 1923. Berlin, Uniy.) Abon.

Kazno Asada, Der Fettsłoffwechscl bei der Avitaminose. V. Mitteilung. Ober 
die Vtrłnlur.g der Fttte und Ltpoide in der Leber nach Phosphorvergtftung bei 
normalen, hungtrnden und avitamin(isen Tieren. (IV. vgl. vorst. Ref.) Obwohl die 
chem. Analyse ergibt, daB der Cholesteringehalt in der Leber phosphorvergifteter 
yitaminarin ernahrter Ratten geateigert ist, bieten mkr. die Lebern Bolcher Tiere 
kein anderes Bild dar, ais die entsprechender phosphoryergifteter n. ernahrter 
Ratten, abgeeehen dayon, daB sich, wie bei allen vitaminarm ernahrten Tieren 
charakteri8t. Strukturyeranderungen am Protoplaema u. Kern der Leberzellen 
zeigen. (Biochem. Ztschr. 144. 203—11. Kioto u. Berlin, Uniy.) A eON.

Paul R ostock, Refraktometrische Bcstimmung der rerdauendtn Kraft vtr- 
schiedener Pepsinpraparate gegeniiber tieritchem Ftbrin. Das sonst in W. unl. 
Pepsin lost sich in der Preglschen Fl. unter Hellerwerden bis Entfarbung der Fl. 
(Pepsinum absolutum Merck nach P a y e ). Die yerdauende Kraft yon Pepsinlsgg. 
yerschiedener fierkunft kann refraktometr, leicht gemessen werden. Die Wrkg. 
obiger Lsg. ist sehr stark; gleichwertig ist Stenin Kathe. Auch eine 2°/0ig. Lsg- 
yon Pepsinum absolutum Merck in  Jodonascin (B k a u n , Melsungen), die 3 — 4°/o 
Milchtaure enthalt, ist rur Narbenlsg. usw. zu empfehlen. (Ztschr, f. d. ges. eip. 
Medizin 3 9 . 385—96. Jena, Uniy.) WOLFF.

Takeshi Itaknra, Elinitche Unter suchun gen iiber den menschlićhen Magensaft 
IL Pepsin- und Trypsinverdauung, Modifihation der FM-Grofischen Methode. 
(I. vgl. 8.2767.) Die Verdauungsverss. werden unter Benutsung einer Stammlsg. 
yon 1,5 g Ca9ein u. 0,05 Mol NaOH in 11 angeBtellt, yon der je 10 ccm fur Best. 
von Pepain mit 30 ccm 1/10-n. HC1 gemiseht, fiir Best. yon Trypsin mit 1 Tropfen 
°>5®/o5g- H.C1, dann yorsichtig mit '/io n- HCl bis eben zum Verschwinden der 
roten Farbę yersetzt n. auf je 100 ccm aufgcfdllt werden. Eine Reihe yon ReageDS- 
glasern wird mit absteigenden Mengen der zu unterauchenden Fermentlsg. in Diffe- 
renzen yon Mantisseu 0,1 beschickt, mit */100-n. HCl fdr Pepain, mit W. fiir Trypsin 
auf 1 ccm aufgefiillt, dazu 2 ccm Caaeinleg., Verdauung (pH ■=■ 1,7 fur Pepain, 7,5 
fur Trypain) */i—2 Stdn. bei 38°. Nach yollendeter Verdauung wird durch Zuaatz 
yon 5—6 Tropfen Acetatgemisch das Casein yollstandig niedergeschlagen u. die 
Fermentwrkg. gehemmt. Aus der Fermentmenge £, welche die gegebene Casein- 
menge innerbalb r  Stdn. bei 38° eben yollstandig yerdaut, berechnet sich der 
Pepsineiponent (Pp) bezw. Trypaiuesponent (P t) zu 0,48 — [log 6 +  logr] oder 
bei Zimmertemperatur. (i°) zu 0,4„ — [log 6 - f  log r  +  (t — 38) X  0,43 4/311 X 
(273 -[* <)]i worin A  eine Konstantę ist (Mitt. d. med. Fak. d. Kaiserl. Uniy. *u 
Tokyo 24 . 277-323. 1920; Ber. ges. Physiol. 2 3 . 230. 1924. Ref. J a c o b y .) Sp.

Takeshi Itakura, Elinitche Untersuchungen iiber den menschlichen Magen
saft. III. Das Leistungsvermógen des Magensaftes. (II. ygl. vor6t Ref.) Voraus- 
gesetzt, daB Pepsin erst proteolyt. wirkt, wenn es H’ adsorbiert u. positiy beladen 
ist, u. daB das so aktiyierte Ferment mit den iibrigen H‘ mehr oder weniger in 
chem. Rk. tritt, wird das Leistungayermogen eines MagenBaftes ausgedruckt durch 

,  l~~a 1
^  “  [ /  • £ ,  wo G die [H'j, E  Pepsingehalt dea Magensaftes, a, n u. m
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Konstantcn B in d .  Der Wert dieeer ergibt sich, wenn mau die N-Menge des in 
einer Zeiteinheit durch eine Einheitsmenge Pepsin bei pH <=» 1,7 geB paltenen Acid- 
albumina =  1 aetzt, fiir a =  5,97, l/n  =■ 0,391, tn =» 12,8. Bfezcichnet man mit 1 
den Gesamt-N derjenigen Menge Acidalbumin, die unter obigen Umstanden bei 
38° in 1 Stde. durch Yiooo einer Pepsineinheit verdaut wird, bo wird das Leistungs- 
yermogen fUr klin. Zwecke mit der Formel Pt, => f  -f- '/, Pp  bezeichnet, worin 
P i =» Logarithmua der Menge N des durch 11 Magensaft unter den angegebenen 
Bedingungen gespaltenen Acidalbumins iat, P p  der Pepsineiponent (vgl. 1. c.), £ 
eine bei jedem pH bestimmte Konstantę, dereń Werte fiir pH =  1—7 eine Tabelle 
angibt. (IV. vgl. Mitt. d. med. Fak. d. Kaiaerl. Univ. zu Tokyo 29. 205; C. 1923.
IV. 85.) (Mitt. d. med. Fak. d. Kaiserl. Univ. zu Tokyo 24. 485—501. 1921; Ber. 
ges. Physiol. 23. 230. 1924. Ref. J a co b y .) S p ie g e l .

J. L. Gamble, Ch S. Eoss und F. F. T isdall, Der Słoffwechscl der fixen 
Alkalien wahrend des Fasłent. In  der sebr auBftihrlicben Arbeit w urden bei mehreren 
Kindern im Alter von 8 —12 Jahren Na, K, Mg u. Ca im Blutserum u. Harn nach 
Kbameb u. T ib d a l l  (Journ. Biol. Chem. 47. 475. 48. 1; C. 1921. IV . 1198), Cl im 
Serum nach V o lh a k d , nach Fallung des EiweiB mit Pikrinsaure, ferner Dicarbonat 
nach YAN S ly k e ,  pH, Aciditat, organ. Sauren; Ketosauren nach S c h a f f e b  u. 
M abbiott (Journ. Biol. Chem. 16. 265), anorgau. P u. S 04 best. 4 Hungertage 
wechBelten mit Kohlenhydrat- u. gemischter Nahrung. — Der Verlust an W. wahrend 
des Fasteris erklart sich aus Protoplasmazerfall mit Abgabe yon W. u. Abnahme 
des Glykogenyorrats der Organe. Die ausgeschiedcnen Basen ncutralisieren die 
gebildeten Sauren. Depots von Basen sind auBer fur Ca nicht anzunehmen. — 
Die anorgan. im Hunger gebildeten Sauren werden durch den Verlust an Gewcbsw. 
u. durch EiweiBrerbrennung crklSrt. Dieae anorgan. entaprechen etwa den organ. 
Sauren, die im Hunger ausgcschieden werden. Es wird Proloplasma u. Fett ab- 
gebaut. — Das Vcrhaitnis von fiien Alkalien zu NH9 Binkt etark infolge Zunahmc 
der NHj-Ausscbeidang. Durch Einnahme yon 4 g NaCl pro Tag bei Kohlenhydrat- 
koBt nimmt im Plasma HCO, yon 60 auf 69 Vol -°/o zui Cl yon 5,77 auf 5,70% 0 ab.
— Die Abnahmo yon HCOs im Plasma wahrend dea Hungera erklart sich aus der 
Zunahmc an Ketosauren. Der G eB am tb asen g eh a lt im Plasma nimmt dabei nicht 
ab- — Dicarbonatzunahme im Plasma w ahrend dea Hungers i3t durch gleichieitige 
Cl-Abnahme zu erklaren. (Journ. Biol. Chem. 57. 633—95. 1923. Baltimore.) MO.

Alessandro Baldoni, U ber das Verhalten der Salicylursdure im mensćhUchen 
Organismus. Nach Eingabe yon taglich 2 g Salicylursaure enthielt der Harn 
hauptsachlich dieae neben wenig Salicylsaure. (Błochem, e terap. experim. 10. 
271—75. 1923. Modena, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 23. 221. Eef. S c h m itz j  S p ie g e l .

L. Ambard und M. W olf, Einflup der Wasscrdiurese auf die Ausscheidung 
der Harnsaure und Purinbasen. Sie sind yoneinander unabhangig. (C. r. aoo. de 
biologie 90. 784-86.) W o lff .

L. Ambard und M. W olf, tiber den Mechantsmus der Nicrenausscheidung der 
Barnsdure. Alle Momente, die den N-Stoffweebsel yermehren, wie eine Mahlzeit, 
eine Ingestioa yon HCl oder daB Hungergefiihl, erhdhen auch die Harnsaure- 
auBscheidung, obne die Blutharnsaure merklich zu yerSndern. (C. r. boc. de biologie 
80. 786—88 StraBburg, Med. Klin. A.) W o l f f .

Eugen Kramdr und Joseph Tomoslk, Ober die Wirkung des Arsetis auf den 
Stoffusechiel. Wenn unter As-Kur das Korpergewicht zunimmt, steigt die Phosphat- 
auBacheidung, die Harn-fH'] Harn-NH8 ais Zeichen acidot. Versch}ebungen im Or- 
ganiamus. — As fórdert den GewcbaanFatz, yermindert die Oiydationen. (Klin. 
"cbśehr. 3. 111—12. Budapest) M O lle e .

Kataumi Haramaki, t)ber den Einflup des Saccharins auf einige Funklionen 
es '^dauungsapparats und der Nieren. Yerss. an Hunden, Saccharinlsgg. von

VL L 183
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0,1—2°/0 regen die B. von Magcnsaft etwas mehr an ais reines W. Die motor. 
Fanktion des Magens wird nicht nachweislich beeinfluBt. Verzogerung der Aus- 
scheidung von W. durch die Nieren erfolgt erat bei 2°/0ig. Lsg. Selbst bei den 
groBen Gaben (bis 4 g Saccharin fiir ca. 10 kg Hund) trat kein Zeicben yon Schadigung 
des Korpers auf. (Ztschr. f. pbysikal. u. diatet. Therapie 26. 4 Seiten. 1922. Berlin, 
Uniy. Sep.) S pie g e l .

K. Miyadera, Notiz iiber den Stofficechsel bei groficn Saccharin gaben. Selbst 
bei taglich 0,4 g Saccharin pro kg Korpergewicht wurde bei einem Hunde die 
N-Bilanz nicht yerandert. (Ztschr. f. physikal. u. diatet. Therapie 26. 2 Seiten. 
Berlin, Univ. Sep.) Sp ie g e l .

IŁ. 0. Neumann, Zucker w id Silfistoff (Saccharin und Kristallose) ais Nahrungs- 
mittel und Getcilrz. Darlegung der reinen Gewfirieigenschaft des Saccbarins, seiner 
chem. u. physiol. IndifFerenz u. der Verwendbarkeit. (Techn. Gemeindeblatt 26. 
147—52. Hamburg, Staatl. Hyg. Inst., Sep.) Spie g e l .

S. Karoda, Pharmakodynamitche Studien zur Frage der Magenmotilitat. 
Chol\n, Aceiylcholin u. a. Gholiuprapatate sind obne eichere Wrkg. auf den Sufieren 
AfterschlieBmuskel deB Handes. Am besten reagieren Langsstreifen aus dem 
Magenfundus; Diinn- u. DickdarmstUcke reagieren achwacher. Hundeorgane sind 
gegen Acetylchlorin weniger empfindlich ais Meerschweinchenorgane. Nach Atropin- 
vergiftung bleibt die Cholinwrkg. aus, dagegen wird sie durch yorherige Nicotini- 
sierung nicht beintrachtigt. Dio Wrkg. samtlicher die Magen- u. Darmmuskulatur 
lur Kontraktion veranlassenden Subatanzen wie Cholin u. D eriw  , Histamin, Piło- 
carpin u. die unsiehere kontraktionBteigernde Wrkg. von Adrenalin tritt am Magen 
curaresierter Tiere unyeriindert auf. Am „neryenlosen*1 Magen nach B ic k e l  tritt 
nach Degeneration der Neryen eine Zunabme der Erregbarkeit auf Adrenalin wie 
Acetylcholin im Sinne einer Kontraktion auf. Ein Antagonismus zwischen Cholin 
u. Adrenalin ist an der Muskulatur des ausgescbnittenen Hundemagens nicht fest- 
zustellen. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 39. 341—54. Berlin, Charitś.) W olff .

Konrad Schiibel, Liber die wcchsclnde Wirkung des Atropina auf den Darm. 
(Klin. Wchschr. 3. 6 8 7 - 688. Wiirzburg, Pharmakol. IdbŁ.) P flO ck e .

W ilhelm  Lauf berger, Uber die Hyperglykamie nach parenteraler Eiweiflzufv.hr. 
Bei Kaninchen entsteht nach intrayenóaer Injektion minimaler Proteinm engcn  
(0,2—0,5 ccm) regelmaflig Hyperglykamie. Je nach Art der Proteine ist der Yer- 
lauf dieset Hyperglykamie im eiuzelnen yerschieden; benutzt wurden Milch, Cate- 
osan, IfoDotuberkulin. EiweiBsensibiliaierung ist ohne EinfluB auf die Bk. Coffein 
yerursacht beim kastrierten weiblichen Tier keine bedeutende H yperglykam ie, 
Caseosan eine gleich hohe, aber unregelmaBige u. yerspatete. (Zttschr. f. d. ges. 
eip. Medizin 39. 487—94. Btunn, Uniy.) WOLFF.

H. Staub, Insulin, tjbersicht Uber die neuesten chemischen und physiologischen 
Ergebnisse. (Klin. Wchschr. 3. 746—50. Basel, Mod. Klin.) P f l Ocke .

L. Ambard, F. Schmidt und M. Arnovlyevitoh, Uber die Dualitat des Insulin*- 
Aus den Uberlegungen geht heryor, daB 2 Insulinhormone zu unteracheiden sind, 
ein yerbrennendes, das Zucker bia zu  CO, u H ,0  abbaut, u. ein polym erisierendes, 
das Zucker. zu Glykogen aufbaut. Zwischen der Ausacheidung dieser beiden Hor- 
monę acheint ein gewisses Gleicbgewicht zu beatehen, daa aich in Verminderang  
dea einen bei Anwachsen des anderen fiuBert. (C. r. soc. de biologie 90. 790—92. 
StraBburg.) W olff .

Jean 01iver und E th el Douglas, Biologische Heaktionen von Arsphenamin.
IV. Die Wirkung grofier Dosm auf die Gerinnbarkeit des Blutes. (III. vgl- Oliy eb  
u. Yamada, Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 19. 393; C. 1922. III. 1143.) 
Nach 0,3 g Dinatriumsalvarsan pro kg (pro Min. 2 ccm 2°/0ig. Lsg.) geben Kaninchen  
unter Krampfen ein. Es erfolgt Agglutination der Blutkorperchen, kcine Geiinuung-
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Es liegt keine Anli thrombin wrkg. noch Wrkg. auf Sorosym u. Cytozym vor, aber Yer- 
andcruD g des Fibrinogens. Aus Verss. in vivo zeigt sich Thrombin bis zur 8fachen 
Menge, was durch Adsorption von Thrombin bei n. Plasma infolge des Gerinnungs- 
yorganges erklart wird. Die Globulinę des Plasmas werden durch Erwarmen auf 
56° u. durch Thrombin nieht mehr gefallt, wohl aber durch CO,. Abnliches wird 
durch Alkalien erreicht, doch schreiben Vff. dem Salvarsan einen spezif. Faktor 
zu. (Arch. of dermatol, and syphilol. 7. 573—85. 1923; Ber. ges. Physiol. 22. 92. 
1924. Ref. E ic h h o lt z .)  S p ie g e l .

Jean 01iver und E th el Douglas, Biologisćhe BeaJctionen von Arsphcnamin.
V. Seine Beaktionen mit Plasmaproteinen Ufid gewissen hydrophtlcn Kolloiden m d  
die Btziehung dieaer Prozesse zum Schutzphanomen. (IV. vgl. yorst. Ref.) Die 
Eiweifiyerbb. des Blutplasmas bilden mit Salyarsan (Ij in vivo u. in vitro Verbb., 
dereń Gehalt an Saharsan mit der [ET] schwankt. Bei pbysiolog. [H'] werden yon 
anorgan. As nur Spuren gefunden. Ahnlich ycrhalten oich Gummi aTabicum zu 
I u. zu anorgan. As. Die Bindung von I  durch die Schutzkolloide ist die Uraache, 
daB seine agglutinierende Wrkg. auf Erythrocyten durch Zusatz von hydrophilen 
Kolloiden gehemmt wird. Auf der Binduug yon I  beruht auch die Anderung der 
Thermolabilitat yon PlasmaeiweiB durch jenes. (Arch. of dermatol, and syphilol. 
7. 778-99. 1923; Ber. ges. Physiol. 23. 153. 1924. Ref. S c h U b e l ) S p ie g e l .

Jean Oliyer, So Sabro Yamada und Frank Kolos, Biologisćhe Beaktionen 
ton Arsphenamin. VI. Die Herabsetzung der Oiftigkeit durch Kombination mit hy
drophilen Kolloiden. (V. ygl. voret. Ref.) Boi gleichzeitiger Injektion hydrophiier 
Kolloide zeigt sich die Giftigkeit des Saharsans yermindert. Am wirksamsten ist 
Gelatine. Sie beseitigt die Agglutination der Erythroclyten, die Hamolyse u. die 
Ungerinnbarkeit des Blutes, setzt die „chem.“ Giftwrkg. auf 3/b herab u. schwacht 
auch erheblich die Kreisl auf wrkg. (Arch. of dermatol, and syphilol. 8. 1—18.1923.; 
Ber. ges. Physiol. 23. 153. 1924. Ref. ScatiBELO Sp ie g e l .

Jean 01lver, Ethel Douglas und Frank Kolos, Biologisćhe Beaktionen von 
Artphenamin. VII. Die relatwe therapeutische Wirksamkeit von Gelatincarsphenamin 
und Dinatriumarsphenamin. (VI. ygl. yorst. Ref.) In yitro war Gelatinesalyarsan 
gegen Trypanosoma Brucei etwas weniger wirksam ais das Dinatriumsalz. Von 
jungen Ratten wird jenes in hóhcrer Konz. u. liinger im Organismus zurfickgehalten. 
Bei mit Trypanosomen infizierten Ratlen u. syphilit. Kaninchen wirkte es gleich 
gut wie Saharsan allein. (Arch. of dermatol, and syphilol. 8. 359—72. 1923. San 
Francisco, L e l a n d  S t a n f o r d  j o n . Uniy.; Ber. ges. Physiol. 23. 153. 1924. Ref. 
S chCb e l .) S p ie g e l .

G. Marinesco und State Draganesco, t)ber den schddlichen Einflu/3 von Neo- 
salvarsan auf die mit Syphilis und Mularia behafteten Individuen. Beitrag zur 
Frage der histologischen Lasion des Zentralnervensystems bei der comatdsen Ma
laria. In einern einschlagigen Falle wurde die latente Malaria bei einem Sypbi- 
litiker darch Neosalyarsan zum Aufdackern gebraeht. Die Coincidenz yon Syphi
lis, Malaria u. Neosalyarsan scheint zur comatoaen Malaria zu fiihren. (C. r. soc. 
de biologie 90. 707—11. Bukarest.) L e w in .

J. Brinkmann, Ezperimentelle Studien zur keimwidrigen Wirksamkeit des 3exals 
und Neohexals im lebenden Organismus. Der Obertritt des aus dem Heial (Neo- 
heial) abgespaltenen HCHO in den Harn auBert Bich in einer weitgehenden Hem- 
rmmg des Bakterienwachstums, u. zwar bewirkt 1 g Hemmung fiir 0—10 Stdn. 
UCHO laBt sich nach einmaliger Gabe yon l  g per os erstmals nacb 30 Min. im 

*In a^chweisen. Beide Verbb. werden ebenso wie Urotropin schon im Magen 
weitgehend zersetzt. In yitro wie im Tieryers. zeigt sich eine Diphtherietozin 
sc adigende Wrkg. durch die Sulfosalicylsaurekomponente. (Ztach. f. d. ges. exp. 
Meduin 39. 495 -  508 Jena, Uniy.) W olff .

183*
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H einrich Zellner, Uber eine umfangreiche Vergiflur,g nach dcm Genu fi von 
Speisen aus ncreinnten Eiienblechtransportgefafien. Vf. fabit die Vergiftung auf die
B. von AeH, zuriick u. fordert die Peatlegung einer Masimalgrenze fiir den Ab- 
Gebait dea Sn fur GefaBe zur Aufbewahrung yon Speiaen. (Chem.-Ztg, 48 205 
bia 206. Berlin.) J ung .

H. Luhrlg, Interessante Fdlle aus der toxikologischen Praxis. Beaprochen 
■werden folgende Falle: 1. Giftmord durch GenuB AB,0,-haltiger Milch; 8 Monate 
nach dem Tode wurden in 1486 g Eingeweiden 5,13 mg AesO, gefunden. 2. Gift
mord durch Beibringung yon A p, 0 ,  (?); in 724 g Organen wurden 85,14 mg Aa,O, 
nacbgewieacn. 3. Tod infolge irrtiimlicher Verabreichung yon S iF 0N a,-haltigem  
Schwabenpulyer an Stelle yon Senneabl&tterpulyer; 6—7 Stdn. nach dem Einnehmen 
atarb der Erkrankte. 4. Tod infolge Verabreichung von Paraldehyd in einer Hcil- 
anatalt fiir Neryenkrauke; die Patienten batten atatt 3 bezw. 4 g Paraldehyd 30 
bezw. 40 g bekommen; 2 waren geatorben. 5. Tod infolge Verwendung yon HgC!| 
ala Abtreibemittel. Aus 900 g Organen wurden 15,4 mg HgS (== 18 mg HgCl,) ab- 
geachieden. 6. Giftmord durch Beibringung einea nicht ermittelten Giftes, ver- 
mutlich KON; 7 Monate nach dem Tode konnte daa Gift in den Leichenteilen 
nicht mehr nachgewiesen werden. (Pbarm. Zentralhalle 65. 171—75. 187—90. 
Biealau, Stfidt. chem. Unters.-Amt.) D ie t z e .

Salvador Mazza, t)ber die Wirkung von Vipern- und Cóbragift auf die Raupen 
von Galleria mellonella. Viperngifc, deaaen letale Doaia fiłr Meerachweinchen bei
0,5 m g liegt, wirkte in einer Menge yon 0,125 mg todlich bei Baupen innerhalb
12—15 Stdn. Die Schulz wrkg. dea entaprechenden Seruma war nicht aehr aaagc-
sproeben. Cóbragift mit einer letalen Doaia yon 0,2—0,3 mg fiir Mecrachwein- 
chen wirkte bei den Raupen todlich in einer MeDge yon 0,0125 mg in 20 -25  Min. 
Daa CobraschutzBerum wirkte hier ziemlich aicher. (C. r. soc. de biologie 90. 
669—71.) L e w in .

F. Pliarmazie, Desinfektion.
—, Die Namtn unserer Arzneipflanten. Etymologiacbe Studie. (Pbarm. Zlg.

69. 330—32.) PflCcke.
W. E. 8. Turner, Die Dauerhaftigkcit des Glases und seine Bedeutcamkeit fdr 

den Apotheker. (Pharmaceutical Journ. 112, 264—66. Sheffield, Uniy., Departm. of 
Glaas Technol.) D ietze .

Lndwlg KroebBr, Ein weiterer Beitrag tu  dcm Kapitel: Die Haltbarkeit der 
Anneimittel. Im AnacbluB an die Ausfiihrungen yon D a n c k w o b t t  (vgl. S. 1057) 
beapricht Vf. die Haltbarkeit der Pluidestrakte aus Capsella Bursa pastoris, 
Frangula, Saponindrogen, Bhabarber usw. (Pharm. Ztg. 69. 42—43. Mflnćben- 
Schwabing.) D iet z e .

W ilhelm  M eyer, Die Haltbarkeit von Armeimitteln. Im AnacbluB an die 
Ausfiihrungen yon D a n c k w o b t t  (S. 1057) weiat Vf. auf die SchSdigungen durch 
Verderben yon Spezialitatcn in Originalpackungen hin. (Pharm. Ztg. 69. 7. Sayda, 
Be*. Dresden.) D ie tze .

C. H. Best und D. A. Scott, D ii DarsteUung von Insulin. Nach AufffibruDg 
der urspriinglichen Methoden wird die je tz ig e  genau mitgeteilt: Ganz friBchea, von 
Fo(t befreites OcbBenpankreaa wird gewogen (je 15 Pfund), in F leiB chm asch ine  zer- 
kleinert, in irdenen Trogen die gleiche Menge yon denaturiertem 95"/oig- A. (m'̂  
10% CH,OH) mit l,3°/o Esaigaaure zugeaetzt. (U,S04 fSrbt atarker!) Nach 3 Stdn. 
wird zentrifugiert, der Buckatand 3 Stdn. in 600/Oig. denaturiertem A. mit 1,3% 
Essigsaure estrahiert. Beide Eztrakte gemisebt werden mit NaOH gegen L acknius 
neutrallsiert, auf 0° gekUhlt u. die Trtlbung (Lipoide u. EiweiB) durch F iltrie rp ap ie r
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filtrieit (a). — Daa farblote Filtrat wird auf etwa 7>o in Vacuo bei 30° konz. Dann 
wird kurz auf 55° erwarmt, Lipoide u. anderes abgesohopft. Sie entbalten etwa 
'/< dea Insulina; ea wird iiber Nacht in A. gel. u. der Ruckstand in 80%ig. dena- 
tuiiertem A. gel., filtriert (b). — Die erate Lsg. (a) wird mit (NHł),S01 (37 g °/0) 
halbgea., umgeriihrt u. nach ‘/> Stde. abgesehopft, auf gehartetem Filtrierpapier 
3—6 Stdn. leicht getrocknet u. aoyiel 95%ig. A. zugesetzt, daB 75—80% A. darin.
— Man entfernt das EiweiB, filtriert u. vereinigt mit der zweiten Lag. aus den 
Lipoiden (b), fallt durch daa gleiche Vol. A. Am folgenden Tage wird abgegoaaen, 
in yacuo getrocknet u. mit yerd. NHS gel., ao daB die Lsg. pH 8 hat. Inaulin ist 
darin voll 1. Man bringt mogliebat ecbnell pn auf 3,5. Ein etwa Bich abschei- 
dender dunkler Nd. wird abfiltriert. — Die Lsg. ist jetzt schon arztlich brauchbar. 
Man kann Insulin weiter reinigen (DOI8Y, SOMOGYI u. S h a f f e b , Journ. Biol. Chem. 55. 
31) auch nach neuer, noeh nicht publizierter Methode von M olowey u . F in d lay . 
Daa gereinigte Prod. wird in angesauertem W. (pa 2,5) gel. — Nach Featatellung 
der WirkuDgsatarke am Kaninchen wird 0,1% Trikresol zugesetzt, filtriert, nochmals 
die Starkę beat. u. in Ampallen abgefiillt. Yerd. mit sterilem dest. W. p^ 2,5. —
1 ccca =» 10 oder 20 Einheiten. — Ausbeate: 900 Einheiiten gereingten Insulina 
pro kg Pankreas. (Anfangaausbeute war 15!) — JEinheit: % der Meńge, die bei 
Kauinchen yon 2 kg nach 24 Stdn. Hunger den Blutzucker von etwa 0,118% auf
0,045% herabdrttckt. (Journ. Biol. Chem. 57. 709—23. 1923. Toronto.) MOlleb.

F, Richard, Proben von wcipem YaieUn, die sich stlbst lei vertdngerier Beriih- 
rung mit Sćhioefehaure von D. l ,8 i  nicht merklich faibtn. Vf. hat aus dem Handel 
Proben erbalten, die aelbat nach 24 u. 48 Stdn. in der Kiilte keine Farbung zeigten. 
Die yon ihm aufgestellte Forderung (ygl. S. 1427) geht alao keineawega zu weit. 
Hinreichend gereinigtea Vaaelin bleibt auch monatelang unyerSndert. (Journ. Pharm. 
et Chim. [7] 29. 238—39.) S p ie g e l .

N. D. Costeanu, Beitrage zum Studium der Emetica. Die ais Emetica bezeich- 
neten Salzo bilden Zwischeoglieder zwiśehen den eigentlichen Tartraten u. den 
WeinsaureeBtern; bei ihnen iat nur die eine Alkoholgtuppe einea sauren Tartrats 
verestert. Die meisten derartigen Deriyy. aind unbekannt, so daa „imitiąue de 
CSsium", das saure Casium-Antimonyltartrat, daa Vf. auf 3 yerschiedenen Wegen 
darstellte: 1. durch Einw. dea Diantimonigsaureestera der Weinaaure (durch Losen 
von Sb,09 in Weinaaure) auf neutralea Ca-Tartrat. Prismat. Nadeln yon glaaigem 
Ausaehen; 2 durch Einw. yon CsCl auf Ag-Emeticum, COO Ag-CHO(SbO)-CHOH* 
C00H, wobei sich AgCl ausscheidet; 3. durch Kochen einer Lsg. yon Cs-Bitartrat 
mit Sb,O,. Das Cs-Emeticum hat die Zus. C00Cs-CH0(Sb0)-CH0H'C00H *l/,H ,0 ;  
es kryatallisiert in orthorhomb., durchacheinenden Pri8men, 1. in 3,5 Teilen W. yon 
gewóhnlicher Temp., reagiert sauer gegen Lackmus, schmeckt siiB-bitter, etwas ad- 
atringierend u. ekelhaft; D. ca. 2,27. Verliert Kryatallw. bei 100’ u. liefert bei 200° 
ein poroses, dunkelgraues Anhydrid; a D (in rotem Licht) 79,21°. — Die wss. Lsg. 
lost J ,; mit Minerahauren weiBe Ndd., 1. im tJberschuB der Reagenzien. Mit FeCl, 
gelber Nd.; mit Pb- u. Ag-Salren weifle Ndd. — Das Cs-Salz Bcheint Btarker zu 
wirken ais daa entsprechende K-Salz. (Buli. Section scient. Acad. Roumaine 8. 
215—18. 1923; Ann. scient. Uniy. Jassy 12.126—30) D ietze .

H. Reok, Strychnin nitricum brucinhaltig. (Chem.-Ztg. 48. 166. — C. 1924. I. 
2183.) . Jong.

Aufreoht, Untersuehutigen neuerer Arzneimittel, Desinfekłionsmittel und Mittel 
zur Kranłenpflege. Amylum-Phosphor saure (Chem. W erke M a r ie n fe ld e  A.-G.), 
trockenes, weiBes, gerucblosea, sauer schmeckendea Pulyer, 12,46% W., 17,02%
H.PO*, 70,52°/i Starkę. Lafit aich leicht zu Tabletten formen. — Phosphozym- 
tabUtten (Chem. W erke M arien feld e A.-G.), aua Starkephoaphoraaure, Zym- 
eztrakt (ein Hefeeztrakt ahnlich dem Fleiachexti akt) u. Hefepulyer, bei Rachitis,
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Ernabrangsstorungen, neryoaen Leiden. Gefunden in 100 Gew.-Teilen: 7,32 W., 
5,06 N, 31,87 entsprechende N-Subatanz, 1,44 A.-Extrakt, 9,86 Stgrte, 8,97 sonstige 
N-froie Eitraktstoffc, 9,80 Rohfaser, 30,74 Asche, darin 4,30 H3P 0 4, 0,12 Fe,Os) 
12,78 łn HCl unl. Im Dialysat 1,72% freie H8P 04. AuBerdem Nucleoproteido mit 
dem Verh. der Vitamine. — Gelonida Aluminii subacetici Nr. I (G oedecke  & Co., 
A.-G-,, Berlin-Leipzig), gegen Madenwiirmer u. DarmdeainficienB, Tabletten aus bas. 
esBigsaurem Al (mit ca. 10% Al-Sulfat) u. Zusatz yon Triosymethylengelatine. Ge
funden in der W.-freien Próba: 0,02% N-Subafanz, 8,35 freiel 54,82% gebundene 
EssigsSure, 4,55% H ,S04, entsprechond 6,41% Al-Sulfat, 2206°/o Al,Os mit Spuren 
FeaO,, 0,16% CaO, Spur MgO, 10,04% in Sauren unl., hauptsachlich ein minerał 
Bindemittcl. Esdesan (M ebro-W erk, Dresden-A.), Neryenberubigungs- u. Schlaf- 
mittel, „Eitr. Visci yalerian. cps. fluid.1' Braunlichgelbe, schwach triibe FI. von 
baldrianahnlichem Gerucb, intensiy bitterem Geschmack u. schwach saurer Bk. Ge
funden: D.15 0,983, A. 23,14 Yol.-%, 2,60% Eitrakt, 0,06% freie Saure) berechnet 
ais Milchsaure, 0,27% Asche, bauptsfichlich Alkalicarbonate. Br-Salze u. Opiate 
nicht nachweisbar. (Pharm. Ztg. 69. 306—7. Berlin, Chem.-bakt. Lab.) D ietze.

—, Neue Arzneimittel. Calcium-Diuretin (KNOLL-Ludwigahafen), Theobromin- 
Calcium salicylicum, neuo schwerl. Form des Diuretina von besserem Geschmack 
u. guter VertrSglichkeit, mit ca. 11% CaO, 48% Theobromin u. 38% SalicylBaure, 
in Tabletten zu 0,5 g. — Coramin (G ese llsch . f. Chem. Ind., Baeel), haltbare 
25%ig. Lag. yon Pyridin-^S-carbonaSurediathylamid, Herzstimulana, zur Vertiefung 
u. Erleichtcrung der Atmung, subcutan, intrayeuos, intramuskular, per os. — JSufin 
(BOEHRINGER & SóHNE, Mannheim-Waldhof), K o h le n B a u re d ia tb y le B te r  in Glasern, 
Schnupfenmittel u auBerlich za applizierendes Dentinanaatheticum. — Sohacttyl 
Sirotchein, Acidum acetylosalicyl. solubile. — Taumagen (H. R o se n b e r g , Frei- 
burg i. Br.). Zusammenatellung zweier Mittel, J , u. As, ereterea au Alkali ge- 
bunden ,in Tabletten mit 0,11 g J ,; A b ist in yegetabil. Auszug gel, der l°/o 
AajOs enthalt. Bei bronehialem u. nervoeem Asthma. (Pharm. Ztg. 69. 332.) Dl.

—, Pharmazeuiische u«d andere Spezialitatcn. Auro Solidin, im wesentlichen 
dio oberird., chlorophyllbaltigen Teile yerschiedener amerikan. Compoaitenarten, 
mit Mg-AcstylBalicylat gemiacht, Anliarthriticum. — Auro Solidin LaxałivtabletUn, 
Extr. Cascar. aagr., Extr. Rhei ana 0,1 g, Extr. Aloes 0,03, Resina Jalap., Podo- 
phyllin. ana 0,01, Extr. H yoscyam . 0,02. — Baldriantablinen (K a th e , Halle), EraaU 
fur Baldriantinktur, 1 Tablette =  1,2 g Tiuktur. — Carbophyllbader (E lk a n , Berlin), 
COa-Biider mit Chlorophyll. — Coffeocitrinłabkłttn (R. & O. W e il ,  Frankfurt a. M.), 
bisher Coffeospirin. — Comproids, eine Serio von den „Tabloids" entsprechenden Ta
bletten. — Dynambin (W . T ie fe n b r o n n e r ,  A.-G., Frankfurt a.M.), biaber Dymatin. — 
Ronzentrole (Rud. L a d  c h e , A.-G, Leipzig), terpen- u. aesąuiterpenfreie ath. Ole. 
KreJcaeprol A. Ko-Wi, gegen Kratze u. juckende Hautauascblage. — Lactiniwn, 
neutrales Al-Lactat. — Maltaeen (Jul. H e n s e l ,  Stuttgart-Cannatatt), Yitamin- 
praparat aus bluhendem H afer, Gemfiae, Obst u. Milcb, ‘Nahrpraparat. — Mer- 
cutin (S c h e r in g , Berlin), metali. Hg in Talcum yerteilt, in 10- u. 50%ig. Yerreibung, 
Ersatz fur graue Salbe. — M irus-E ohlensaurebad  (A k n olw erk e, Miihltroff i. Vogtl.) 
mit Heilkrauterzuaatz. — Nosucoc (M erzw erke), 2%ig. Nosuprinleg. mit 0,1 % 
Cocain. — NoiuJcal (M erzw erk e), 2% Nosupralisg. mit 0,4% K2S04. — Odylen- 
Bayer, Neyugon u. Mitigal 1 :9 , gegen tier. Parasiten der Haut. — Opatropit*, 
Opium u. Atropin, gegen Durch falle. — PhaJcolysin (L. W. G a n s, Obeiursel), KJ, 
N aJ u. NaCl mit 1., tier. LinseneiweiB, zu Iojektionen bei Altersatar. — Pronarcol 
B y k -G u ld e n w er k e , Berlin), Aether pro narcosi. — Propurgotabletłen, Abfiihr- 
tablctten yon der Zus. u. Wrkg. der Purgentabletten. — Pulmo-M yrmeJcan  (K r u ll ,  
Giiatrow), HCOOH-Praparat. — Rheum aspezia l I ,  PAe. 65, Tinct. Jod. 2, Ol- Amygdal.
1, Ol. Pini eilv. sib. 17, Ol. Layand. 2, Ol. Lini 2, A. 10, Bzn. Petrol. 11. —
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Bodagen, aus dem Trockenriicketand der Milch entkropfter Zicgen u. Milcbzueker, 
bei Morbua Basedowii. — Bóntyum (C. A. F. K a h l b a u m ) ,  Rontgenkontrastmittel 
von hobem Ba-Gehalt mit Behutzkolloid von besonderer Emulgierbarkeit. — Salit- 
creme in Tuben (v o n  H e y d e n ), neue Handelsform des flussigen Salit. — Satrose 
(Sch ebin g ), Hafernahrpriiparat fur Diabetiker, 2°/o N , 2,3°/0 Fett, 8%  Collulose, 
2°/0 Asche, 75—80% Kohlenhydrat. — Senningers Blułcisenessenz, gegen Grippe, 
Magen- u. Darmleiden, Rheuma, Gallensteine u. Hamorrhoiden. — Silicial (Ju l . 
He n s e l , Stuttgart-Cannstatt), yegetabil. Si02-Tabletten. — Sipon- Hamorrhoidal- 
liipfchen Baytr, dijodadipinsaures Bi, Cycloform u. Tannin, lindert Schmerzen, regu- 
liert Stuhlgang u. trocknet die Schleimhaute aus. — Sozugutin, Na-Sozojodolat
0.5 g, Taleum ad 5 g. — S. S. Salbe, „fetts. salic. S-Praparat", gegen Ekzemo u.
Akne. — Sulfolutbader (L. E l k a n , Berlin), S-Bader mit kolloidem S. — Tampomgan,
11. Glyccrin-Gelatine-Yaginalkugeln mit Arzneimitteln. — Tetryol, auBerliches Mittel 
gegen rotę Nasen, rote Hande. — Tonacełprdparate (Hageda), SalbeD, Puder u. 
Hautcreme mit Al-Acetat. — Tubercatin, „Fluidextrakt einer spezifischenPflanzenart“, 
gegen Tuberkulose. — Vialonga- Wurmmii lei entbalten jetzt kein Ol. Chenopodii, 
sondom Tannacetin, Cineol, Eitract. Cinae, bezw. Dioxytrioxymethylanthrachinon. — 
Zauberin, Waschbleichmittel mit p-Toluolsulfoehloramid-Na. — Ziboform, Pulyis 
vulnerar. Zibosali pro usu vet., zur Behandlung von Wunden u. Hauterkrankungen. 
(Pharm. Ztg. 69. 332—33. 362—63.) D ietze .

H. Mentzel, Neue Arzneimiłłel, Spczialitdten und Yorschriften. Abcuin, Acetyl- 
bromdiathylacetylcarbamid, Sedativum (Ba yeb  & Co., L eyerk u sen ). — Athyl-p- 
aminobenzoylphthalamathydrochlorid, Lokalanastbetieum, bei 120° sterilisierbar. — 
Abiolpraparate; Aknolpuder, Al-Phenylacetat, Brianęoner Kreide, Kohlenhydrate, 
Tonerdesubailieat, ZnO u. Zinnober. — Aknolsalbe, bei Wunden, Gesehwuren und 
Prost. — Aktoprotein, sterile Caseinlsg., eubcutan oder intravenos bei sept. Krank- 
heiten. — Algopan, reine Gesamtalkaloide des Opiums in Pulver, Tabletten und 
Ampullen. .— Atoianolłabletten gegen Gicht u. Bhcuma, Phenylcinchoninsiiure 
(Laboschin Berlin). — As-Solvon, Strychnin-P-As-Injektion (L abo sch in , Berlin). — 
Auzilium medici, haltbar gemaehtes HsO, (KOn ig sw a r teb  & E bell , Hannoyer). — 
Benealona, Benzoe u. Lanolin entbaltender Wnndpuder (L a b o s c h in , Berlin). — 
Bursaityptantabletten, Extr. Bursae pastoris', zur Blutstillung (L a b o sc h in , Berlin).
— Calcńen, 10°/o CaCl, u. 2% Atbylendiamin, intrayenose, blutstillende Ein- 
spritiung in Ampullen. — Garvdl-Haartinktur, HgCl,, Chloralhydrat, Resorcin, A.,
01. Ricini, Tinct. Betul. alb., Urtic. dioic., Popul. nigr., Arnie. mont. — Chenovtrm- 
Wurmpetten, Eapseln mit Ol. Chenopod. u. abfiihrende Tabletten (L a bo sc h in , 
Berlin). — Crinisol- Wundsalbe, Laneps anhydr., Suprarenjn, Absinth., Aloe, Pelli- 
dol, Bals. peruy., Nasturt. offic. — Disublatpastillen, HgClj-Pastillen mit Na,S04 
(C. A. F. K ahlbaum , Berlin). — Domatrin, Tabletten ans 0,01 g Domopon u. 0,02 g 
Novatropin, bei Magenkrankheiten, Ulcus, Gallen- u. Nierenkoliken. — Dysentan, 
Bolus-Zibosal-Praparat, Darmdesinficiens u. Adstringens in der Tierheilkunde. — 
Escobal, Opium, Eserin u. Hg,Cl,, boi Pferden. — Fortocal, 10%ig. Ca-Praparat 
ais Sirup oder Pulyer. — Gastin in Gelatinekapseln zu 8 g, gegen Gastrnslaryen 
der Pferde u. Fohlen. — Glucoven, intrayenose Einspritzung mit 95*/o Glueose u. 
5°/o CaCl,, gegen Tuberkulose, Influenza usw. — Goldpillen, Aloe, Jalape, Myrrbe, 
KiSmmel u. medizin. Seife. — Hatzirol, schleimlosendes Schnupfenheilmittel. — 
Intradigaton, intramuskulare Digitalisinjektion in Ampullen, 5 ccm =» 0,5 g Fol. 
Digit. titr. — Irritrentabletten (P rom onta , Hamburg), Yatren, S, Si u. NH4-Phos- 
phat. — Kalzifuga, Futterkalk bei Rachitis, dessen ,,Ca an Milch-HCl u. H,PO* 
gebunden11, mit A. u. aromat. Bitterstoffen. — Karcił, Poły. caust. Zibosali pro usu 
*et., bei Huf- u. Strahlkrebs. — Metajodin, Jodtinktureraatz, ein Sulforadikal ent- 
baltend, das aut lebende Organe starker wirkt ais J,. — Bhewnitren-Salbe (Pro-
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m onta , Hamburg), Dijodosychinolin, SalicylaSure u. lipoidl. S. — Skabidehyd, 
Pinaelw. zur Kriitzebehandlung. — Carlithym, Tierblulkoble, Thymiancampher u. 
Li-Benzoat im Verhaltnis 4 :  1 :0 ,2 , bei infektiSaen Magen-Darmkrankheiten. — 
Dierking-Pastę, aus Łebertran unter Zuaatz yon Klippfiach, 27,7% Fett, 15,2% 
Protein, 2,3°/,, Mineralbestandteile, 6,6% N-freie Eitraktstoffe, 48,2% "W., wohl- 
Ecbmeckendcr Lcbertran-Brotaufatrich. — Isotol, „optimale Miachung der iaolierten 
u. gereinigten KrcoBoliaomeren", aubcutan u. intrayenos bei Fieberzustiinden eept. 
A lt  — Kolpocleaner, „Hg-Praparat plus K-Hydrojodat11, bei Fluor albus. — Liposnn, 
Bterilea Lipoidpraparat zur Anregung der Lymphocytose, intramaskular oder intra
yenos, bei Lues, Tuberkulose, Lepra u. Sepaia. — Mentopin, Thymol-Menthol-Ter- 
pichin-lDjektion, parenteral bei akutcn Erkrankungen der Luftwege usw., yor Ope- 
rationen, bei Pneumonie. — Mikrojodaltabletten, je 3,2 mg J, in organ. Bindung, mit 
aromat. Stoffen, zur Kropfbekampfung, gegen Asthma u. Bronchitis. — Neochin- 
amyl, Trichloraldehyd-Chinin-Iaoyaleriansaureatbylester, bei Herzneurosen, Tremor, 
Scblaflosigkeit. — Pankreat-Hormon „Norgine'' (ygl. S. 430), die antidiabet. wirk- 
same Subetanz des tier. Pankreas in hocbster Reinheit; „WeiB - Etikett“ 1 ccm =» 
20 klin. EinheiteD, „Grun-Etikett" 1 ccm =  60 klin. Einheiten ■=> 20 alte Toronto- 
Einheiten. — Phytophoiin (Chem. W erke G renzach), inoBitphoBphorsaures Ca mit 
40% organ, gebundenem P ,0 6 u. 5% CaO. — Pyotropin bezw. Pyotren (Lag. I u.
II u. Salbe), Anreibung yon CaCOs mit Lsg. yon K-Phenolat u. Phenol; Salbe: 
Salicylsaure, Na-Salieylat, Glycerin, Zucker u. Walrat, bei Lupua, Flechten u. Lepra.
— Serinol „H “, LBg. yon Dimethylglykokoll-Cu mit 1% Cu, intrayenos bei Tuber
kulose. (Pharm. Zentralhalle 65. 178—80. 193—94.) D ietze.

J. Pritzker, Arinei-, Geheim- und kosmetitche Mittel, sowie Toxikologischei 
in den Berichten der kanłonalen UnUrsuchungsanttalten. Kurzer Bericht iiber toii- 
kolog. u. andere Unteres. (Schweiz. Apoth.Ztg. 61. 495—99. 506—9. Basel.
1923.) D ietze .

P. Uhlenhuth, E. H aller und K. W. Jótten, Die Desinfektion tuberkulSsen 
Auswurfs durch chemische Mittel. V. Das Parmetol [Parał). (Vgl. Arch. f. Hyg. 92. 
31; C. 1923. IV. 843.) Parmetol, eine 40% Chlormetakresol u. ca. 8% Natrium- 
hydroxyd entbaltende Lsg., eignet aich unter den gleicben Bcdingungen zur Des
infektion dea tuberkulosen Auswurfs tf. derWasche wie das Alkalyaol, die Kresol- 
laugen u. daa Chloramin. Auch yon Parmetol werden zweckmSBig 5%ig. Lsgg. 
yerwendet, u. zwar auf einen Raumteil Auswurf 2 Raumteile dieser Verdunnung. 
Parmetol iet fast geruchloa. (Arch. f. Hyg. 92. 293—303. Berlin-Dahlem, Marburg 
u. Leipzig.) B o biń sk i.

P. Uhlenhuth und E. Haller, Die Desinfektion tuberkuldsen Ausiourfs durch 
chemische Mittel. VI. Leicht ISeliche alkaUschc Kresolpraparate. Schlufibemirkungtn 
(ygl. yorst. Ref.). Eine Verbesserung der Loalicbkeit der Krcsollaugen gelingt durch 
ZuBatz yon kresotinsauren Salzen (Kresotinat-Kresollaugen), die dea Alkalysols durch 
Ersatz des chemiach nicht naher defiuierten, diescm Praparat biaher zugcsetzten 
Emulgiermittels durch Seife. In beiden Fallen werden Zubereitungen yon gutem, 
dem der Kresollaugen bezw. des urspriinglicben Alkalysols nicbt nachetehender 
Desinfektionswrkg. gegeniiber Tuberkelbazillen entbaltondem Auswurf erhalten. 
Die Verwendbarkeit zur Desinfektion mit Auswurf infizierter Wascbe wurde bei 
dem scifenbaltigcn Alkalysol gleichfalla festgestellt. (Arch. f. Hyg. 92. 304-11- 
Berlin-Dablem u. Marburg.) B obiński.

Aufrecht, Uber Chloramin-Heyden. (Vgl. S. 218.) Es empfieblt sieb, koD«. 
Stammlsgg. anzufertigen, diese in dunklen Flaschen aufzuheben u. bei Bedarf zu 
yerdttnnen. Die Fabrik hat MaBnahmen getroffen, um zu einem moglichst neutral 
reagierenden Prod. zu gelangen. Es werden neuerdings auch rasch zerfallcnde, U- 
Chloramintabletten hergestellt. (Pharm. Ztg. 68. 839. Berlin.) D ie tz e .
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„Chemia11 Ungarische Chemisohe Industrie A.-G. und Zoltan von Dalmady,
Budspeat, Larstellung fester JodlSsungen ala Ereatz fur J-Tinktur, 1. dad. gek., 
daB J in einem auf der Haut yerreibbaren oder auf der Haut (mit A,, Bzn. usw.) 
loabaren, bei gowohnlicher Temp. festen, gegen das J chem. moglicbat indifforcnten 
flttchtigen Losungam. gel. u. die M. in Form eines Arzneistiftes gebracbt wird. —
2. dad. gek., daB ais fcstes Losungsm. des J antisept. u. entnundungshemmend 
wirkende flucbtigo Stoffe, wie Menthol usw., yerwendet werden. — Z. B. wird 
Menthol bei 100° mit reinem gepulyerten J yerschmolzen, die Lsg. in Formen bu 
Stangen gegossen u. nach Erstarren in entsprechende Stiicke zerschnittcn. Der so 
hergestellte Jodatift laBt auf der trockenen Haut beim Einreiben oder Beachreiben 
einen J-haltigen Oberzug haften u. bei Verwendung auf einer mit A. benetzten 
Oberfl&che einen die gewohnliche .T-Tinktur ersetzenden Anstrich entstehen. — An 
Stelle yon Menthol kann man auch Hexachlor&tban, p-Dichlorbenzol, Hexachlor- 
benzol u. Miachungen dieser Stoffe mit Thymol, Campher oder Alkoholen yerwenden. 
(D. R P. 3 8 9 7 7 8  KI. 30h vom 2/10.1921, ausg. 7/2. 1924. Ung. Prior. 12/10. 1920. 
Oe. P. 9 5 7 3 2  yom 11/10. 1921, suag. 25/1. 1924. UDg. Prior. 12/10. 1920.) Scho.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkuaen b. Koln a. Rh., 
iibert. von: Hermann W eyland, Hans H ahl und R udolf Berendes, Elberfeld, 
Organiiche Schwefelterbindutigen. (A. PP. 1426430 vom 8/8. 1921, ausg. 22/8. 1922 
u. 1427182 vom 8/8.1921, ausg. 29/8. 1922. — C. 1923. IL 600.) Sc h o ttla n d er .

Isaao O. Foote, Sidney, Iowa, V. St. A., Heilmittel, bestehend aus einer Lsg. 
von Campherapiritus, A., Resorcin, MgS0o  NaNOs, Phenol, Hopfenhainbuchen- 
eitrakt u. W. Das Prod. findet auBerliche Anwendung gegen Ekzeme, Braune, 
juckende Puateln u. ahnlicho Hautkrankheiten, sowie gegen Insektenbisae. (A. P. 
1427199 yom 14/7. 1919, ausg. 29/8. 1922.) Sc h o ttla n d er .

Gr. Analyse. Laboratorium.
J. R. Jerrold, Verwendung graphischer Darsttllung in der Chemie. Vf. emp- 

fioblt, die Kurve y  — e~x\  die aaymptofc. yon der Absziaso her durch einen Wendc- 
punkt zu einem Masimum steigt u. B ym m etr. wieder asymptot. der Abezisse zu ver- 
ląuft, fiir dio yon jeder yorgefaBten Meinung freio Ermittlung des Mittelweites einer 
groBeren Anzabl yon Bestst., z. B. AtomgewichtabeBtst., zu yerweiten. Es bandelt 
aich alao um eine kurze Darstelhmg der Gaussschen Fehlerrecbnung ohne Ver- 
wendung yon Mathematik (GauBBSche Glockenkurye). (Chemiatry and Ind. 43. 
354-55.) . D a n n e e l .

Raymund Schleipen, Ein neuer Laboratoriumigasometer. Der Gasometer, 
der auch bei achwacbem Gaadruck oder boi Vakuum angewendet werden kann u, 
bei dcm der Zu- u. Abstrom atets gleich bleibt, besteht aua zwei Kammern, die 
durch ein Kreuzrohrsyatem derart yeibunden aied, daB daa Gas die Fl. yon der 
einen in die andere Kammer u. das Gas aua dieaer zum Gasaustritt drangt. Durch 
Umatellung derHahne wiederholt sich der Vorgang. Heisteller: Ro ber t  Ka h l u . Co., 
Franenwald in Thfiringen. (Chem.-Ztg. 48 . 160—61. Frankfurt a. M.) J o n g .

G. Bruhns, Ber Yierfufi, ein Ersatz fiir Dreiftipe. D ie Vorr. hat sich im 
Laboratorium yon Dr. Carl B ischo ff N acbfolgeh  (Berlin W., LutzowatraBe; 
Inhaber Dr. W. K o h en ) aeit yielen  Jahren bewahrf, weahalb Vf. ihre Herrichtung  

ihre Vorziige gegenUber dem DreifuBe beschreibt. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 
371-72. Charlottenburg) RttHLE.

Ein cinfaches Viscosimeter zur Bestimmung der Zahigkeit von Harzlósungcn 
u«d dergl. Das Viacoaimeter entspricht den Kugelfallapparaten. Die Kugel iat 
m't e n̂cr Darmsaite iiber eine Rolle mit einer Wagachale yerbunden, die sich 
entlang einer Skala bewegt. (Chem.-Ztg. 4 8 . 181.) J c n g .
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Ezer Grifflths und G. W. C. Kaye, Die Metsung der Warmeleitf ahigkeit. Yff. 
bringen eine eingehende, im Original einzuaehende Beechreibung der von ibncn nach 
dem „Plattentyp" konatruierten App., welcbe eine raache Best. der Warmeleitfahig- 
keit an Materialien geringer Leitfahigkeit geatattet. Die Warmeenergie wird elektr. 
zugefiihrt u. die in das Piobestuek eintretende sowie aus ihm austretende Energie 
gemeBBen; die Tempp. werden mittels Thermoelementen bestimmt. Die Probestucke 
waren diinn und kein Schutzring notig. Die mittlere Zeit bis zur Erreichung des 
„atationaren Zuatandea” betrug etwa 30 mm, die mittlere MeBgenauigkeit der WSrme- 
leitfahigkeit war etwa 1%. — Vff. behaudeln den Warmewideratand in den Grenz- 
flachen einea Materiale, den EinfluB aufgepreBter Schichten kompreasibler Subatan- 
zen, die MesBung der Dicke dieB er kompressibeln Subatanzen, die Abhangigkeit der 
Leitfahigkeit des Bauholzes von seiner Struktur u. eeinem Feuchtigkeitsgehalt, die 
Yerfinderlichkeit der Leitfahigkeit des Kautschuki mit Gehalt an minerał. Stoffen 
usw. (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 104. 71—98. 1923, National Phyaic. 
Lab.) F ea n k e n b u k g e r .

H. W. Southgate, Ein vorgesćhlagener Ersatz fiir Canadabalsam ais Einschlup- 
mittel. Vf. verwendet Elemiharz yon Yucatan. 60°/„ig. Lsg. in Bzl. hat Brechungs- 
indei 1,5146 (Canadabalsam 1,5073). Daa Harz enthalt keine organ. Sauren, aber 
kryBtallisierbare Stoffe, die in fertigen Praparaten storend wirken. Zu dereń Besei- 
tigung werden 200 g Rohharz mit 200 ccm k. A. bis zum Zerfallen der Klumpen 
digeriert, die Fi. donn an der Waaaerluftpumpe abgeeaugt, bei 100° in Aachen 
Schalen abgedampft u. nach Trocknen in trockenem Xylol bis zur gewunechten 
Konsiatenz gel. (Brit. Journ. of exp. Patho). 4. 44—45. 1923; Ber. ges Physiol. 23. 
171-72 . 1924. Ref. GOn t h e e .) Spiegel .

S higek i Mori, Fettsaurefarbung durch Kresofuchsin. (Vgl. S. 1246.) Der ge- 
nannte Farbstoff erwies sich ais geeignetater unter 260 gepriiften. Ea wird mit 
HBmatoiylin yorgefarbt, dann nach 3 Min. langer Behandlung mit W. von 71°
1—2 Min. mit 0,3°/oig. KresofuchsinlBg., auf 71° erwarmt, gefarbt. Fettsauren 
farben sich am starksten, die iibrigen Fettsubstanzen wenig oder nieht. Elast. Ge- 
webe, Knorpelgrundsubatanz, Hornsubstanz u. Maatzellengranula werden Btark blau- 
licb rot, Zellkerne, Amyloidaubatanz u. Mucin aehwach rotlich. (Acta dermatol. 1. 
173—79. 1923. Kyoto, Univ.; Ber. ges. Physiol. 23. 175. Ref. BtlRKMANN.) Sp.

Erich M uller, Yorrichtung zum Ausflie/Senlassen einer Fliissigkeit in gleichen 
Yolumteilen. Bei der potentiometr. Mafianalysc iat es erforderlich, daB man aua 
der Biirette eine Anzahl kleiner, genau gieicher Volumina der Titrierfl. auslaufen 
lassen kann. Dm das ohne Ablesen der Skala zu ermoglichen, ordnat Vf. den 
BUrettehahn so an, daB er bei einer Stellung aus der Burette die seiner Bohrung 
entsprechende Menge FI. aufnimmt u. den AusfluB abschlieBt, wahrend er bei einer 
zweiten Stellung die Burette schlieBt u. den AbfloB offnet. Anscblage geatatten 
die Einstellung des Habnes ohne Hinseben (D. R. Gebr. M. 861871). (Ztschr. f. 
Eloktrochem. 30. 187-88.) D anneel .

E. Appelt und W. Hoffmeiater, Ein praktischcr Brenner fiir die Mikro- 
elemenłaranalyte. Zur feineren Dosierung der Hitze haben Vff. einen M ik ro b ren n er 
auf yeratellbarem Statiy konatruiert, dessen Flammen einzeln reguiierbar sind; zu 
beziehen yon der Mechan. Werkstatt des Physiol. Instituts, Berlin N 4, Hessiscbe 
Str. 3/4. (Chem. Ztg. 48. 186.) JONG.

Otto Ń iezold i, Berechnung des Heizwertes. Vf. empfiehlt yon den yerscbiedenen, 
etwas yoneinander abweiebenden Formeln zur Berechnung des Heizwertes beim 
Verbrennen in der Bombę die einfachate, in der GieBerei-Materialkunde 1920 an- 
gegebene. (Chem.-Ztg. 48. 135—36. Berlin.) JUNG.

J. W. Meueer Bourgognion, Trennung von Benzol und Athylcn in der Gat- 
analyse. An Yerss. wurde nachgew iesen, daB Bzl. im Kohlengaa durch Scbutteln
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mit 87“/0ig- H ,S04 in 5 Min. quantitativ gel., Athylen prakt. nicht absorbiort wird 
u. darauf durch Bromwaaecr absorbieit werden kann. (Het Gas 44. 95—97.) Gboszf.

I. M. Kolthoff, Die SdbstzerseUung von Permanganat unter vertchiedenen 
Umstandcn- (Vgl. S. 2290.) Die Zera. von KMn04-Lsgg. bei Ggw. freier Mineral- 
Bauren ist Bd. besonders groB, weshalb die Best. der oxydierbaren Stoffe durch Kochen 
mit KMn04-OberschuB in saurer Lsg. zu unriehtigou Ergebnisscn fiihrt, weil man 
den Titer der Lsg. nicht unter gleichen UmBtanden bestimmen kann. Besondera ist 
auch die Ggw. der Menge des Manganoaalzes von Bedeutung. MuO, wirkt wahrschein- 
lich nicht katalyt., sondern entsprechend wie H ,0 ,. Empfohlen wird die k. saure 
oder alkal. Methode, die zwar den Nachteil langerer Dauer (24 oder 48 Stdn.), aber 
den Vorteil groBerer Einfachheit u. Genauigkeit hat. (Pharm. Weekblad 81. 337 
bis 343. Utrecht, Uniy.) ' G k o s z fe ld .

Elem ente und anorganlsche Verblndungen.
A. Gutbier und A. M iller, Die analytische Chemie der Mttalloide. Fortschritte 

in den Jabren 1921—1923. (Chejn.-Ztg. 48. 85—86. 102—3. 125-27 . 170—72. 189 
bis 191. 206—7. 214-17.) J ung .

Hans W olf und Erich Heymann, Ein neuer Nachweis fiir Salpetersaure und 
Nitratc. Vff. empfeblen zum NachweiB von NO,' daa 2,4-Diamino-6-oxypyrimidin. 
Die Ek. ist zwar etwas weniger empfindlich ais die Ferrosulfatprobe, wird aber 
bei gecigneter Ausfiihrung yon keinem anderen Anion gestort. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 37. 195—96. Frankfurt a. M., Univ.) J u n g .

■F. Halla, Einiges iiber die Analyse und Reinigung technischer Eieselfluorwatser- 
stoflsaurc. Die maBanalyt. Best. gestattet nur eine ungefahre Orientierung iiber den 
-ffF-Gehalt. Die Titration der Gesamtsaure, die Titration der Saure unter Hydro- 
lyse u. Beat. der H ,S04, aua welchen Daten sich H,SiF8 u. HF berechnen laasen, 
laBt aich auf Zinnbader mit H,SiF„ ais Elektrolyt anwenden. Die Verunreinigungen 
der techn. H,SiF6 konnen mit Auanahme des Ti in folgender Weise entfcrnt werden: 
Auafallen des As mit H,S, Fallung des Fe nach Oiydation mit HsO, mit K,FeCye
u. Entfernung von H ,S04 u. HF mit PbSiFs. (Chem.-Ztg. 48. 177—78.) J ung .

Leon A. Congdon, W. Paul Eddy jr. und E lva Smith M illigan , Erititche 
Studien iiber Analysenmethoden. IX. Calcium. (VII. vgl. S. 2458.) Von den 43 
in der Literatur bekannt gewordenen Methoden zur Beat. von Ca yergleichen Vff. 
10, die sie in folgender Eeihenfolge anordnen: 1. Beat, ala CaWOł (Fehler — 0,06°/0).
— 2. Best. ais CaCO„ (-f-0,08°/o). — 3. Best. ala CaS04 nach Auafallen mit A. 
(-{-0,12%). — 4. Best. alB CaO nach Fallung ala CaCsO, (—0,19°/0). — 5. MaBanalyt. 
Beat. des gefallten Oxalats mit KMn04 (-}-0,280/o). — 6. Best ais CaS04, nachdem 
das aus dem CaCs0 4 gewonnene CaO mit H ,S04 abgeraucht wurde (—0,56%). — 
7. Beat. ais CaC40 4*H,0 (-f-0,57%). — 8. MaBanalyt. Best. der zur Lag. yon CaO, 
Ca(0H)„ CaO, ubcrachiissigen HC1 durch Titration mit NaOH (-{-0,65%). — 9. Best. 
ais CaSÓ4, nach Einengen der schwefelaauren Lsg. (-{-0,66%). — 10. Best. ais CaF, 
(—1,39%). Nach den gemachten Beobachtungen empfeblen Vff. die Best. ais CaO 
nach Fallung ais CaC,04 (vgl. W in k le r ,  Ztschr. f. angew. Ch. 31. 187; C. 1918. 
n. 920). Zitate eind ausfiihrlich im Original gegeben. (Chem. New8 128. 244 
bia 248.) B e h b e n d t .

le o n  A. Congdon und Edward L. E a y , Erititche Studien Hbtr Analysen
methoden. X. Cer. (IX. ygl. yorst. Ref.) Vff. yergleichen 4 Analysenmethoden dea 
Ce u. ordnen sie wie folgt: 1. Grayimctr. Beat. ais Ce,(C,04), nach FSllung mit 
(NH4),C,04 (Fehler -{-0,36%). — 2. MaBanalyt. Methode. Das durch UmBetzung 
fon CtO, mit KJ in ealzsaurer Lsg. entstandene J, wird mit N »,S ,0, titriert 
(+0,40%). — 3. Best. ala CeO, nach Fallung ais Ce,(C,04) (-(-0,49%). — 4. Titration 
mit KMn04 (-{-0,74%), Am besten eignet sich Methode 1. Methode 2 ist zu um-
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ttandlicb, da CtO, erst Uber Ce,(C,04), hergestellt werden muB. Methode 4 eignet 
sich nicht wegen Schwierigkeiten im Beatimmen des Endpunktea der Titration. (Chem. 
News 128. 233—36. Syracuse, Univ.) B eh r en d t .

—, Ein neuer Apparat zur Bestimmung von Schwefel »'n Eiten und Stahl. Der 
App. (Robert MOl l e r , Fabrik chem. App., Essen-Ruhr) hesteht aus einem Steh- 
kolben mit einem zylindr. Waschaufeatz, der auch den Saureeinfiilltrichter urn- 
sehlieBt. (Chem-Ztg. 48. 180—81) J ung .

Edgar Beyne, Beełimmur.g des Zińks in tisenhalligcn Erzcugnisun. Vf. 
empfiohlt cmeut die Anwendung von NH4-Salzen bei der Best. des Zn in eisen- 
baltigen Mineralien u. soustigen Zn-haltigen Stoffen nach dem SchaffnerBchen 
Yerf. Diese Salze heben die Adsorption des Zn durch daB Eisenosydbydrat in 
ammoniakal. Lsg. prakt auf. (Ygl. Buli. Soc. Chim. Belgiąue 31. 10; C. 1922. II. 
1010.) (A.ni>. Chim. analyt. appl. [2] 6. 65.) RtJHLE.

Ernst Josef Kraus, Eine Methode sur Bestimmung des Bleigehaltes iw Blei- 
zinnlegierungen. In reinen Legierungen von Pb u. Sn fiihrt man im Filtrat von 
SnO, durch Abdampfen mit HC1 das Pb(NOs), in P bC l, Uber u. titrieit das an Pb 
gibundene Ci nach V o l h a b d . (Ztacbr. f. angew. Ch. 37. 196.) JUKO.

N. F. Bndgen, Die Bestimmung von Cadmium in Aluminiumlegierungen. Cd, 
das in geringcm MaBe in Al-Legierungen vorkommt, kann auf 2 Wegen bestimmt 
werden: 1 Durch Fallen ais Sulfid mit folgendem Wagen ais Sulfid oder nach 
Oberftthrung ais Sulfat; 2. durch Best. ais elektrolyt. niedcrgeschlagenes Metsll. 
Da Metbode 1 bis zu 2 bis 3,75% fehlerbafte Reeultate gibt — im Gogensatz zu 
Methode 2 (0,1—1,27%) — gibt Vf. der Methode 2 den Yorrang. (Chem. News 
128. 232— 33. Birmingham, Univ.) BEHRENDT.

G. E. F. Lundell und H. B. Knowles, Die Bestimmung von Titan durch 
Reduktion mit Zink und Titration mit Pcrmangarat. Entgegen anderen Angaben 
laBt sich Ti leicht mit Zn in saurer Lsg. reduzieren. Man reduziert die Lsg., die 
3—5 Vol.-% freie H ,S04 enthalten soli, im App. von J ones (s. T r eadw ell-H ull, 
„Analytical Chemis!ry“ II. 5. Aufl., S. 638) u. fangt sie unter der 3—5-fachen 
Mengo Fet(S04>3-Lsg. auf. Bzgl. der Ycrsuchsanordnung vgl. R a n d a l l  (Amor. 
Journ. Science, S i l u m a n  [4] 24. 313; C. 1907. II. 1593). Arbeiten in H,- oder 
CO,-Atmosphśiro ist dabei nicht notig. Die Titration mit 0,1-n. KMb04 geeebieht 
wegen der Unloalichkeit von Ti-Phoephat ohne ZuBatz von H ,P 04. Zur EntfernuDg 
Ton reduzierbaren StoffeD, die die Best. storen wiirden, werden einfache Yeiff. 
angegeben. 18 Beleganalysen zeigen, daB man unter den angegebenen Bedingungen 
sehr genaue RcBultate erhalt. Die Aibeit sehlieBt mit einem Hinweis auf die 
loichto Darstelibarkeit von Ti111 Lsgg. zu titrimetr. Zwecken. (Journ. Amerie. 
Chem. Soc. 45. 2620—23. 1923. Washington, Bureau of Standards.) H er teb .

Bestandtelle von  Pflanzen und Tieren.
E. H erzfeld, Uber eine einfache Lipoidbestimmungsmethode. Alkoh. Yerdttn- 

nungen des A.-Extraktes von 1 g der zu untersuchenden Substanz werden zu je 
1 ccm mit 5 cem einer MischuDg von 90 ccm 10%ig. Phospborwolframsaurelsg- o. 
10 ccm konz. HC1 versetzt u. auf Auftreten einer Triibung gepriift. Diese ist ebon 
noch erkcnńbar bei 0,008 mg Lipoiden (Phosphatiden oder Cerebrosiden). (Schwciz. 
med. Wochenschr. 53. 797—98. 1923. Ziirich, Uniy.-Klin.; Ber. ges. Physiol. 23. 
169. 1924. Ref. S chmitz.) Spieg el .

R. Seyderhelm  und W. Lam pe, Zur Frage der Mtthodik der Blutmengen- 
bestimmung. Unter Bezugnahme auf die Arbtit w n  A  Mendershausen „Blutmengen- 
bestimiMtngen mit Kongorotmethode". (Vgl. M e n d e r s h a u s e n , S. 493; vgl. a110'1 
S e y d e r h e lm  u. L am pe, Ztschr. f. d. ges. exp. Mcdisin 35. 177; C. 1923. IV. 521) 
Kritik der Methoden. (Ztschr. f. klin. Med. 98. 430-32. Gottingen, Uniy.) WOLFF.



1924. I. G. A n a l y s e . L aboratorium . 2805

Kurt Gutzeit, Ober die Methodik von Albumin-Globulinbestimmungen und ihre 
Zuverlas$igkeit mit besonderer Bcriićk&ichtigwng der MikromethoćUi. Zugleich ein 
Bcitrag zur Frage der Umwandlung tton Albumin in Globulin. (Vgl. 8 . 1G88.) Nach 
Vcrss. an reinen Albumin- u. Globulinlsgg. mittels Dialyao konnen auch ohne 
Temperatureinfłusae oder aonatige eingrcifcndere MaBnahmon Albuminlagg. sich 
spontan inneihalb yon 2 —4 Tagen in Globulin umwandeln. — Die kombioierte 
refraktometr.-yiacoaimetr. Methode von E o h e e e  powie das interferometr. Verf. von 
H irsch  sind fQr Albumin- u. Globulinbestet. nicht brauchbar. — Vf. verd. 1 ccm 
Serum auf 50 ccm mit N-freiem dest. W ., pipsttieit davon 4mal je 10 ccm ab, 
wiirmt auf 30° an, gibt in 2 dieser Kolbchen js 10 ccm bei 30° gcsatt. NasS 04-Lsg-, 
in die beiden anderen waaaerfreies Na,S04 biB iur Sattigung (5 g); in den beiden 
ersten Kolbchen fallen die Globulinę, in den beiden anderen daa GesamteiweiB 
aus. Filtration nach 5 —24 Stdn. Fehlcrgrepze ±  3%. (Ztachr, f. d. ges. eip. 
Medizin 39. 397—406. Jena, Univ.) W o l f f .

Selsaku Y aoita, Der JSntstehungsmechanismus der Uypcraciditat. Aus dem 
sonst rein pbysiol. iD b alt der Arbeit ist ein neues Verf. zur Best. dc» Gesamtmagen- 
inhaltes herrorzuheben. Es beruht darauf, daB Kreatinin eingefiihrt u. in den aus- 
geheberton Proben (neben der Aciditat) unter BenutzuDg der Farbung mit Pikrin- 
e&ure u. NaOH im Dubojąschen Colorimeter gegen */,-n . Dichromatlsg. bestimmt 
wird. Der eingetretene VerdiinnuDgsgrad ist maBgebend fur dio Gesamtmenge des 
Mageninhaltes. Kreatinin wird im Magen innerhalb 1 Stde. nicht resorbiert. (Mitt. 
a. d. med. Fak. d. Kaiserl. Univ. bu Tokyo 29. 521—85. 1922; Ber. ges. Pbysiol. 
23. 231. 1924. Ref. F rom h eb z.) S p ie g e l .

E. Dinslage und Fr. Bartsohat, Beitrage zur forensen Chemie. I. Ober Vcr- 
giftung durch Bariumsulfat fiir ESntgendurćhleuchtung. Bericht iiber oinon todlich 
verlaufcnen Vergifcungafall infolge Eingabe von „50 g Barium sulfuric. fiir Rontgen- 
unters.11, daa 5,95% BaSO,, 90,30’/o BaCO, cnthielt. Weitere Proben gleicher 
Herkunft enthielten 0 —87,11°/, BaCO,. In der inneren Magen- u. Darmwand der 
Leiche zahlreiche hatto, kornchenartige Teilchen von heller Farbung u. Sandkorn- 
bia HiraekorngroBe aus BaS04 -f- BaCO,. Best. des 1. Ba durch Erschfipfen der 
Organteile dea VerdauungBkaDals mit 5°/oig* EasigaSure (in Leber, Gallenblaae u. 
Nieren durch Oiydation mit Cl nach F k e se n iu s  Babo u . AufachlieBung des teil- 
weise gebildeten BaSO, mit N»,CO, -f- K,CO,). Nacbgewieaene Mepgen 1. Ba ais 
BaCO,: Magen u. Speiacrohrc 0,430, Zwolffingerdarm, Diinndarm nehat Inhalt 0,788, 
Dickdarm nebat Inhalt 3,274, Ltibcr u. Gallenblase 0,029, Nieren 0,026, Blut 0 g. 
Auch im Urin war Ba nachweisbar. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 
^7. 7-9.) GR08ZFELD.

E. D inilage und F. Bartsohat, Beitrage zur forenten Chemie. II. Bartsohat, 
Yertagen det Naćhwiiies non Phoiphortergiftungen. (I. vgl. vorst. Ref.) Bericht 
Uber eine t5dlich yerlaufene Vcrgiftung durch P-Brei, wobei sich 6 Tage nach dem 
Tode in der Leiche P nicht mehr nachweisen lieB. Wahrscheinlich war die 
Oiydation dea P durch die hohere Sommertemp. (Juli) mit beschleunigt worden. 
(ZtBchr. f. DnterB. Nahrga.- u. GenuBmittel 47. 10. Miinater i. W., Nabrungaroittel- 
unterauchuDgsamt) G r o s z f e ld .

K. Soheringa, Wertbestimmung von Pilulae Jodeti ferrosi. Vf. hat mit Erfolg 
daa Verf. der Titration nach V o lh a bd  boi Jodeisenpillen angewendet. Die Pillen 
wurden mit gleichem Ergebnis entweder mit H ,S04 haltigem W . yerrieben u. dann 
mit NaHCO, die Saure abgeatumpft oder direkt mit NaHCO, Lsg. ausgezogen. 
Bei Auatiehen mit W. allein ging die Filtration sehr laugsam, besaer bei Zusats 
yon A., Ergebnis wio yorhin. Von 100 mg FeJ, wurden indes, wahrscheinlich 
infolge yon Adsorption des J durch Fe(OH), nur 96 mg wiedergefanden. Ggw. 
anderer Halogcne ist sebr unwahracheinlich bei diesem PrSparat, Im Yerdachts-
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falle fallt man gleichzeitig einen Teil der Lsg. mit AgNO, u. wiegt das AgJ. 1 ccm 
0,1-n. AgNO,-Lsg. entBpricht 23,5 mg AgJ. (Pharm. Wcekblad 61. 343—45. 
Utrecht, Centraallab.) Gboszfeld .

G. F avrel, Bestimmung des Santonins in Zittwerbltiten nach den gewichts- 
anałytischen volumctrischen und polarimetrischen Verfahren. (Vgl. Bali. Sciences 
Pharmacol. 29. 553; C. 1923. II. 288.) Nach dem gewichtsanalyt. Verf. von K atz  
(Arch, der Pharm. 237. 251) erhśijt man genaue Resultate, aber es dauert laDge
u. ist ziemlich umstandlich. Das volumetr. Verf. von K a b iy o n e  u . K iu d k a  (Amer. 
Journ. Pharm. 1921. 308) ist nur anwendbar, wenn das Santonin so rein ist, wie 
man es nach dem Yerf. K atz erhalt. Das polarimetr. Vorf., bei dem .'man den 
Chlf.-Auszug der Flores Cinae mit 15°/0ig-. NsjCOj-Lsg. behandelt, mit W. wUacht, 
eindampft, den Riickstand 30 Min. im Wasserbade austrocknet u. schliefilich in 
25 ccm A. (90°/o) lost, ist sehr luycrlassig. (Buli. Sciences Pharmacol. 30. 449—53. 
Nancy, Fac. de Pharm.) D ietze.

L. Rosenthaler, Beitrage zur angcuiandten Drogenkunde. 3. Chemische Charakte- 
risierung von Drogen. Man befeuchtet das Drogenpulver mit ein wenig W., fiber- 
deckt den Objekttrager mit Deckglas u. erhoht ihn auf einer Seite, so daB es sehief 
steht. Dann fiillt man den Raum zwiachen Objekttrager u. Deckglas mit ammoniakal. 
Chlf. an. Nach dessen Verdunsten findet man die Alkaloide unterhalb des Pulvers, 
haufig am Raude des Deckglaschens u. kann aio durch Farben- oder andere Bkk. 
identifizieren. Wenn dieses Verf. nieht eingeschlagen werden kann, erwarmt man 
das Drogenpulyer mit 5 ccm ammoniakal. Chlf. leicht im Reagensglase, filtriert in 
ein anderes Reagensglas, bringt im Dampfbad zur Trockne u. ver wendet Riick- 
atand zu Rkk. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 121—24. 142—44. 152—54. Bern.) D ietze.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie-

W ilh. Falmmr, Das neue Chemicgebaude der technischen Hochschule zu Stoch- 
hólm. Beschreibung der Einrichtungen. (Svensk Kem. Tidskr. 35. 275—311. 
1923) P f l Ocke.

L. Andrews, Kinetisches Schłammcn in der Industrie, die hydraulische Elassi- 
fizierung non l?ulvern. Vf. versteht darunter die Auftrennung einheitlicher Pulver 
in grobere u. feinere Korner dadurch, daB da? Pulyer mit einer gewissen Ge- 
schwindigkeit in ein fl. Medium (z. B. W.) geachleudert wird (z. B. mit einem 
scharfen Wasserstrahl), wohei die feineren Korner schneller durch die Reibung ihre 
Geschwindigkeit yerlieren ais die groberen, ahnlich der bekannten Beinigung des 
Getreides mit Hilfe der Wuifschaufel. Auf Grund phyaikal. ErwSgungen u. Yerss. 
ist er zu einer nieht sehr einfachen, aber besonders wirksamen Apparatur fiir das 
kinet. Schlammen gekommen, die an einer Skizze beschrieben wird. Will man das 
Gut iu mehrere KorngroBen aufteilen, so muB man, da der App. nur 2 gibt, dereń 
mehrere aufstellen. Spezielle Ausfuhrungsbeispiele werden nieht mitgeteilt. (Chem. 
Trade Journ. 74. 403—5.) D anneel .

F. J. C. China, Der Scherertyp ton Dcsintegratoren. 1. Die industrielle An- 
wendung der „Premier‘!-Maschine. Die za deaintegrierende Fl., z. B. eine 0l- 
WaBsermischung zur Herst. von Emulsionen, wird zwischen Konus u. Gegenkonus, 
dereń erster mit 1000—1500 Touren/Min. lauft, hindurchgetrieben; die E ntfernuD g 
der beiden Stucke wird dem gewiinschten Effekt entsprechend eingestellt. Vf. fuhrt 
VerwenduDg3moglichkeiten an, von denen Kreoaotemulsionen, Bitum enem ulsionen, 
emulgiertes Petrol ais MotorbrennstofF, die Desintegration von festen Stoffen etwas 
eingehender behandelt werden. (Chem. Trade Journ, 74. 435—36.) D a n n e e l .
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—, Zentrifugalsićhtmaichine. Beschreibung der SicbtmaBchine „Dora11 der 
Firma H ugo Bbed o w , Cannatatt. (Chem.-Ztg. 48. 200—201.) J u n g .

E. A. A lliott, Zenlrifugalieparatoren. Konstruktion u. Anwendung der Zentri- 
fugalseparatoren. (Chem. Trade Journ. 74. 281—83. 341—42.) J u n g .

Karl Sohaum, Uber die Prilfung von Filteriteinen. Bemerkungen zu dem 
Verf. von W e n se  (Ztachr. f. angw. Ch. 38. 310; C. 1923. IV. 190). Der App. von 
Wenbe iat nicht immer anwendbar. Vf. empfiehlt fur die Unterss. den Filterstein 
mittela Plastilin in einen Bucbnertrichter einzudiehten. Alles nahere vg). Original. 
(Chem.-Ztg. 47.' 837—38. GieBen.) PfLttCKE.

S. G. Tire, Verdampfungt- und Troćknungsanlagen. Tcil II. (I. vgl. 8. 2294.) 
Fortsetiung der Beschreibung von Verdampfern an der Hand von Skizzen, chem. 
Trockner mittels CaCJ, u. CaCS) Adsorption mittels Bausit, Koka, SiOj-Gel, Trockner 
durch Zufiihrung oder Entzug von Warme u. diskontinuierliche Trockner. — Kon- 
tinaierliche Trockner nach Scott & Sons, nach Shaw & Co., Keatner Evaporating 
and Engin. Co., Trommeltrockner, Abbildungen u. Beachreibungen. (Chemistry and 
Ind. 43. 350—54. 374—79.) D a n n e e l .

Bruno H assel, Arbeiłsweise und Ausmrtung rotierender Exlrakt\onsapparate 
w der Praxis. Vf. berichtet Uber Beine Erfahrungen mit rotierenden Extraktiona- 
app. der Firma Otto W il h e l m , Stralsund. (Chem.-Zfg. 48. 197—99. Plmu i.
Mccklbg.) J u n g .

Hugh K. Moore, Das Konstruieren eines wirlesamen Yerdampfers. Vf. zeigt, 
wie man unter Anwendung der der Mehrfachverdampfung (vgl. S. 1248) zugrunde- 
liegenden Grundsatze einen fiir den GroBbetrieb bestimmtcn App. konatruiert. 
(Chem. Metallurg. Engineering 30. 274 —78. Berlin [N. H].) BHhle.

W ilhelm Sohildener, Drcsden, Vorrichtung sur Bearbeitung von kdrnigtn, 
pulverigen und breiigen Massen. In der Vorr. sind neben einem hin- u. herlaufenden 
Korper, der ein Hin- u. HerBchieben der auf seinem Weg befindlichen M. bewirkt, 
andere Arbeitsmittel angebracht, die im Kreise urn den erateren angeordnet sind. 
Alle in der Vorr. befindl. Arbeitsmittel arbeitcn derart zusammen, daB wahrend dea 
Betriebes die von dem hin- und herlaufenden Korper hin- u. herbewegte M. in die 
von den anderen Arbeitamitteln bewegte M. hineingeschoben wird u. umgekehrt. 
(Schwz. P. 96468 vom 29/3. 1921, au?g. 16/10. 1922. D. Prior. 13/12. 1919.) Ka.

Joh. Friedr. Th. Geiser, Genf, Trennung der Komponentcn disperter Systeme. 
Daa zu trennende Syatem wird in Nebelform durch Kanale geleitet, die von 
weiteren Raumen begrenzt sind, mit denen Bie mittels siebartiger Wandę in Verb. 
stehen. (Schwz. P. 94679 vom 1/6. 1921, ausg. 1/9. 1922.) K a u sc h .

Verein fiir Chemische nnd M etallurgische Produktion, Tschecho-Slowakei, 
Gasreinigung, Man verwendet stark absorbierende Kohle zur Abacheidung fein 
*erteilter, fester, anorgan. Teilchen u. von Fliissigkeitsnebeln aus Gasen. (F, P. 
586948 vom 1/6. 1923, ausg. 22/2. 1924.) K a u sc h .

Deutsche Lnftfllter-Bangesellsohaft m. b. H ., Berlin, Abscheideplatte. Bei 
einer Vorr. zum Abscheiden von suspendierten Bestandteilen aus Gasen, Dampfen
o- FU. eine mit Durchstromoffnungen yersehene im wesentlicben quer zur Stromungs- 
richtung dea zu reinigenden Mediums liegende Platte, z. B. bub Blech, mit fort- 
ląufenden Vertiefungen u. Erhohungen, dad. gek,, daB die Wandungen der Ver- 
tiefungen u. Erhohungen sich derart aneinanderschlieBen, daB im Querschnitt 
ttaandermuBterartige Figuren mit ecbarfen Kanten entetehen. (D. B,. P. 384218
K1'12e vom 24/9. 1920, ausg. 30/10. 1923.) Ka usc h .
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Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft m. b. H ., Berlin, Anordnung der Ab- 
scheideplattcn nach Patent 384218  in einer rum Abscheiden von Buapendierten Be- 
standteilen aua Gasen, Dampfen, Fil. u. ahnlichon Zwecken dienenden Vorr., dad. 
gek., daB die Stirnflachen u. die Rinnen zweier benachbarter Platten quer zur 
Stromungsrichtung abwechaelnd gegeneinander liegen, wobei diejenigen Plalten- 
wandteile, in denen Óffoungen yorgeaehen sind, in einer zur Stromungsrichtung 
parallelen Ebene hintereinauder liegen. (D. R. P. 388037 KI. 12e vom 5/7. 1921, 
aueg. 15/12. 1923. Zus zu D. R. P. 384218; vorst. Ref.) K a u sch .

Farbenfabriken vorm. Frledr. Bayer & Co , Leverkusen b. Koln a. Kh. 
(Eifinder: Alfred E ngelhardt, Wiesdorf), Abscheidung organischer Gase beiw. 
Dampfe aus ihren Gemiseben mit Luft oder anderen schwer- bezw. nichtabsorbier- 
baren Gasen, -wie H ,, 1. darin bestehend, daB man die absorbierten schwerflttch- 
tigen Korper zunaebst mit leichtflttcbtigen Losungsmm., wie Bzl., aus der Kobie 
hcrauslcht u. dann diese Fil. dureb Ausdampfen entfemt. — 2. gek. durch die Bc- 
nutzang von nach D. B. P. 307761 (C. 1920. IV. 468) behandelter Kobie. (D. B. P. 
393885 KI. 12e vom 30/1. 1921, ausg. 8/4. 1924. Zus. zu D. R. P. 310092; C. 1921. 
II. 218.) K ausch .

Gelaenkirchener Bergwerks Akt.-Ges. und E m il Opterbeck, Gelsenkirchen, 
Vorrichtung tum Entwaiurn und Trockn cn eon geschichtctcm Materia2 unter gleich- 
zeitigir WeitcrbefSrderung desselben mittels einer Fordcrvorr., -wie z. B. endloses 
Forderband, Becherwerk, wobei eine Trocknung des Gutes erfolgt, dad. gek., daB 
jedes einzelne Glied deB Forderbandes starr mit einem oder mebreren, gemeinsam 
durch Tieibriemen oder cinzeln durch Elcktromotoren angetriebene Ventilatoren 
verbunden ist, welche in bekannter Weiso einen Luftstrom durch' das Gut hin- 
durchsaugen oder hindorchdrUcken. (D. B. P. 393410 KI. 12d vom 5/10. 1922, 
ausg. 7/4. 1924.) K ausch.

M etallytw erke A.-G. fur 3ffetallveredelung, Munchen, M it JEinhangekdrpern 
verschener Krystallisationsbehaller, dessen Wandungen aus einem wfirmeisolierenden 
Stoffe bestehen, 1. dad. gek., daB die Inncnseite der Wandungen yollkommen glatt 
gehaltene Flachen aufweist, bo daB das Ansetzen von Krystallen an diese obne Zu- 
fiihrung von Warme yermieden werden kann. — 2. dad. gek., daB die EinhSnge- 
korper so naho an den Behalterboden herabreichen, daB gegebenenfalls sich bildende 
Bodenkrystalle mit deń Krystallen der EinhSngekorper yerwachseń konnen, wobei 
zweekmSBig aus waimeisolierenden Stoffen bestehende Korper, z. B. Glaskugeln, 
Glasringe o. dgl. auf den Behalterboden gebracht werden. — Mit an mehreren 
Stellen abgerundetem u. yertieftem Boden versehener Behfilter nach 1., bei dem 
iiber jeder Vertiefung ein EinhSngekorper angeordnet ist, dad. gek., daB der Ein- 
hangekorper in kurzem Abstande iiber dem unteren Ende eine mit einem warmeisolie- 
renden Stoffe iiberzogene Stelle aufweist, zu dem Zwecke, die gegebenenfalls sich 
bildenden Bodenkrystalle am Zusammenwachsen mit den Krystallen des Einhange- 
korpers zu yerhindern. (D. B. P. 385369 KI. 12c vom 28/1. 1920, ausg. 22/11. 
1923.) KAUSCH.

Richard Gartner, Hamburg, und Benno Schilde, Masohinenfabrik Akt.-Ges., 
Herzfeld, Ausfithrung fraktionierter Krystallisationen und ZerUgung isomerer Kćrper 
unter derartiger Regelung der Abktthlung des Gemisches, daB nur der eine Korper 
auskrystallisiert, wahrend die iibrigen Korper noch im gel. bezw. fl. Zustande be- 
harren, dad. gek., daB man das Gemisch in au sich bekannter Weise mittels Zer- 
atiiubens in Tropfcnform auflost u. die Tropfen B odann  in ebenfalls an sich be
kannter WeiBe au8Bchleudert oder abnulscht. (D. R. P. 393479 KI. 12c vom 23/6.
1922, ausg. 4/4. 1924.) K ausch.

Georg Eiohelbaum , Berlin, Verdampfcn und Troclncn fliitsiger Stoffe durch 
Zerstaubung in Nebelform mittela PreBluftstrahlen, dad. gek., daB die *Q ser"
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ataubende FI. uber Flachen o. dgl. flieBt, welehe durch die yorher erhitzte, aa der 
anderen Seite yorbeigefiibite PreBluft oder komprimiertes Gaa durcb Warme- 
auatausch erwarmt sind, u. daun durch die erwarmte PreBlufi bezw. das erwSrmte 
komprimierte Gaa zerstaubt wird. (D. E. P. 393327 KI. 12 a yom 15/6. 1919, ausg. 
7/4. 1924.) K a usc h .

Pani H. H aller, Hannoyer, Eindampfen und Trockntn von Lsgg. oder sonatigen 
Fil, cinacbliefllich dor bei Trockengiitern nu yerdampfenden, dereń Dampfe wieder 
yerwandt werden, dad. gek., daB die einsudampfende FI. bezw. daB Trockengut 
yor Einfuhrung in den Verdampfungsraum fein yerteilt unter eine Spannung 
niedriger ais die atmosphar. gebracht wird, die der DampFspannung der ein- 
zudampfenden bezw. der aua dem Trockengut abzutreibenden FI. nahekommt oder 
sm beaten aie unterschreitet. (D. E. P. 393409 KI. 12 a yom 13/12. 1921, ausg. 
7/4. 1924.) K a u sc h .

Metan Spolka z ograniczona odpowiedzialnością, Lemberg, Verfahren, um 
aus bitumcn- oder celluloschaltigen Sto/fen gcbildete Dampfgemische zu kondtnsieren 
und in FraUionen zu zerlegen, bei dem die entatehenden Dampfe durch Dephleg- 
mationakolonnen yon unten nach oben geleitet u. die Kolonnen yon oben mit 
Kondensaten berieselt werden, 1. dad. gek., daB groBe Mengen dea abgeachiedenen 
Kondenaatea deraelben Fraktion nur wenig unter der KondenBationstemp. der 
betreffenden Fraktion in einem Kiihler gekiiblt u. sur Berieaelung der Kolonnen 
yerwendet werden, um in den Kolonnen das erwiinacbte Temperaturgefalle ohne 
Erseheinung der Nebelbildung zu erhalten. — 2. dad. gek., daB zu Gasen u. 
Diimpfen, die schon yąr Eintritt in die Dcpblegmationakolonnen den Destillatnebel 
enthalten, h. Gase in aolcher Menge zugefiihrt werden, daB der gebildete Nebel 
wieder in Dampfzusland ubergefuhrt wird. (D. E. P. 384642 KI. 12a vom 30/10.
1919, ausg. 7/11. 1923.) K a usc h .

Britlsh Cellulose & Chemical M annfactnring Co., Ltd., London, und 
W. Bader, Spondon b. Derby, Destillationsuerfahrtn. Um aus einem fl. Gemiach 
fluchtige Bestandteile zu befreien, erhitzt man erateres auf eine Temp. unter ihrem 
Kp., wahrend es mit einer die Sehicht yon Ol oder dgl. auf seiner Oberflache 
bcdeckt ist, u. laBt bestandig einen Luft- oder Gaastrom Uber seine Oberflache 
stromen. (E P. 204196 vom 6/9. 1922, auag. 18/10. 1923.) K a dsch .

Emil Piron & Ylrginius, Zeilinger Caracristi, V. St. A., Destillation. Die 
ttt destillierende Subatanz wird der direkten Einw. der Warme eines Sehmelzbades 
aoageaetzt. Zwischen dem zu destillierenden Stoff u. dem Metallbad i a t  eine Trans- 
portyorr. yorgesehen, die erB tere  in den Bereich der Warme des Sehmelzbades 
Wngt. (F. P. 664359 vom 26/3. 1923, auag. 28/12. 1923.) K a u sc h .

Paul Wein, Beuthen, O. S., Kaminkiihler, dad. gek., daB die Riesellatten von 
oben naeh unten am Umfange des Latteneinbaus nach der Mitte zurucktreten zu 
dem Zwecke, dort einen w. Wasserscbleier zu erzeugen u. dadarch Eisbildung zu 
yerhindern. (D, E . P. 373291 KI. 17e yom 18/3. 1922, ausg. 10/4.1923) Ka usc h .

Paul Wein, Beuthen, O. S., KaminkUhler, dad. gek., daB yor einer mittleren 
Abteilung yon feststehenden Berieselungaeinbauten unterhalb der iiblichen bia an 
den Umfang dea Turmes reichenden Wąsseryerteilungsyorr. leicht entfernbare Ab- 
teilungen von Rieaeleinbauten yorgesehen sind, die planmaBig im Winter auagebaut 
werden. (D. E. P. 382864 KI. 17e yom 13/5. 1922, auag. 8/10. 1923. Zus. zu 

■R.P. 373291. — vorst Reł.) K a u sc h .
Sooiśtś Chimique des Usines dn Ehdne, Paria, Gut nttzende Fliissigkeitcn. 

an stellt Lagg. her, die kolloidale SiO, enthalten; z. B. kann die kolloidale SiO, 
^urc  ̂Freimachen der SiO, aua 1. Silicaten erzeugt werden. (8chwz. P. 

*1^886 yom 20/1. 1923, ausg. 17/12. 1923. D Prior. 3/4. 1922.) Ka usc h .

71 l - 134
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W alter O. Snelling’, Long Island City, N. J., Durehfiihrung ćhemischer Utah 
tionen. Man laBt z. B. ein Erdalkalicyanamid mit einer wbs. FI. in einem Etagen- 
app. allmahlich in Bertthrung kommen. (A. P. 1397609 vom 7/9. 1916, ausg. 
22/11. 1921.) K au sch .

Louis Duparc und E. Slatineau, Genf, Durchfiihrung katalytischer Reaktionen. 
Wenigstens einer der zur Rk. zu bringenden Stoffe wird der Einw* von Strahien 
geringer Wellenlange (Ultraviolette Strahien, X-Strahlen) ausgesetzt. (8chwz. P. 
93573 vom 17/2. 1919, ausg. 16/3. 1922.) K ausch.

III. Elektrotecłinik.
W. E. Hughes, Idiomorphe und hypidiomorphe Struktur in elekirolytisch nieder- 

gesćhlagenen Mttallen. Mit diesen Bezeicbnungen meint Yf. Metallformen, die ent- 
Btehen, wenn den Krystallen Gelegenhcit geboten ist, sich vollstandig auszubilden, 
bezw. solche, bei denen die Ausbildung durch die Nachbarkrystalle behindeit ist. 
Er behauptet, daB die Wrkg. aller EinfliisBe dabin zasammengefaBt werden konne, 
daB idiomorphea Metali entsteht, „wenn die Konz. an freien u. yerfugbaren 
Metallatomen in der Nachbarachaft der Katbode niedrig ist". (Trans. Amer. Electr. 
Soc. 41. 317-32. 1922.) - D a n n e e l .

E. 1 . Sm alley, Grund&atze fiir den Bau von Ófen fiir ftohe Temperaturen. 
Vf. bespricht das, was beim Bau u. bei der Verwcndung von elektr. Ófen zu be- 
achten ist, um groBtmoglichen Erfolg zu erzielen. (Trans. Amer. Electr. Soc. 42. 
147-58. 1922.) D a n n e e l .

Otto F ischer, Die Fdbrikation von IsoHerprtfimaleriaUtn unter Yerwendung 
eon „Albertol11. An Hand von Zahlenmaterial u. Mikrophotographien von Brucb- 
stticken wird gezeigt, daB bei eachgemaBer Aufbereitung der R obm aterialien  nut 
Albertol ais Bindemittel hergestellte IsolierpreBmaterialien denen, die mit bocb- 
wertigen Ólen gewonnen sind, durchaus Cberlegen sind. Fiir HeiBpreBmaterialien, 
die b e i erhohter Temp. bereits erweichen, kommt daB feste Albertol, ein hellgelbea 
bis -braunes, durchBichtigea Harz in Frage, fiir bochwarmebeatandige, sogenanDte 
KaltpreBmaterialien ein Zusatz von 12—20%  f li is s ig e m  S p e z ia la lb e r t o l .  
(Elektrotechn. Ztschr. 44 . 1 1 0 4 - 5 .  1923. Troisdorf.) PiECK.

Clyde E. W illiam s und Gordon R. Shuck, Widentand einiger granuUcrter 
Widerstandskohlen. Vf. bestimmt den Widerstand einiger Kohlensoiten, granuliert 
u. lose aufgeschiittet (sog. Kryptolwiderstande), darunter auch solcher, die fiir die 
Praiis wegen leicbter Osydierbarkeit oder zu geringer mechan. Festigkeit nicht ge- 
eignet sind. Die Zahlen sind in Ohm pro Kubikzoll angegeben. Zwischen 1000 u- 
1200° unterscheiden aich die Kohlensorten nicht sehr, der T em p.-K oeffizient dea 
Widerstandes ist stets negatiy, Uber 1200° wird er positiv, beaonders groB bei 
Graphit. Anweaenheit fliichtiger Bestandteile in der Kohle erhoht den Widerstan 
sehr, nahezu proportional der Menge. Weniger EinfluB hat der AscbeDgebslŁ 
(Trans. Amer. Electr. Soc. 42. 181-94 . 1922.) D a n n e e l .

H elen C. G illette, Studien Uber den JSinflufl tton Yerunreinigungen aufAiku- 
mulatoren. Die meisten Verunreinigungen sind im Gegensatz zu den Behauptungen 
der Fachliteratur barmlos, auBer P t  u. Mn. Vfin. b e s t i m m t  a n  i n  normalemZuBtan e 
sich yollig gleich verhaltenden Akkumulatoren mit u. ohne Zusfitze die Ampere 
stunden-Kapazit&t bei Entladnng unmittelbar nach Ladung, die S pannungskuryen  
bei Ladung u. Entladung, Selbstentladung nach langerem Stehen, LebeDsdauer. 
Vergleichstabellen iłber Zusatze von Mg, Mn, Zn, Cd, Fe, Ni, S n , As, Sb, Hg, g> 
Pt, HC1, HNO„ CHsCOOH zeigen, daB Pt mit 0,00001% des E lek tro ly tgew icb tes, 
Mn mit 0,005°/, auf die LebenBdauer, letzteres auch auf Selbstentladung unguns g 
wirken, die anderea bis 0,5% (Ag bis 0,1“/,) unschadlich sind. Auf die Kapatit*
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wirken nur Pt, Ma a. Ag uagilnstig, deagl. auf die Spannung. (Trans. Amer.

Meyer W ildermann, London, Blektrolytische Ztrsetemg von Alkalisalsen unter 
SenUteung von Quecks\lberelektroden. Es werden mehrere parallel geschaltete Queck- 
silberelektroden verwendet u. das elektr. Potential wird an allen Quecksilberelek- 
troden praktisch gleich gehalten. Zu diesem Zwecke werden die letzteren durch 
eine Reihe von metali. Leitern in paBsender Entfernung Toneinander verbunden. 
(8ohwr P. 97423 vom 2/4.1921, ausg. 16/1. 1923.) K a usc h .

Hermann Plauson, Hamburg, Elektroden. Die Elektrode beaitzt einen porosen 
Kontaktkórper, der genttgend durchlasaig ist, um Fl. wahrend der Elektrolyae 
durchtreten zu lassen. ZweckmSBig werden in den poroaen Kontaktkorper der 
Elektrode unl. Schwermetallaalze auf elektrolyt. Wege eingebracht. — Eine der- 
artige Elektrode eignet sich insbesondere fiir die elektroehem. Behandlung organ. 
Subetanzen. (Sohwz. P. 94021 vom 11/1. 1921, auBg. 1/4. 1922.) K a u sch .

Brltiech Thomson-Houston Co., Ltd., London, und General E lectric Co., 
Scheneetady, N. Y., Herstellung ton Wolfram, insbetondere fiir Gliihfaden elektri- 
tchtr Lampen. Eine Lag. vom Ammoniumwolframat, hergestellt durch Aufloaen 
von rohem WO, in NH, wird mit der Lag. eines anderen Alkalimetalls, z. B. 
K,C0„ yeraetit, woraof das Gemisch zur Krystallisation gebracht wird. Die dabei 
erhaltenen Kryatalle von Kalium-Ammoniumwolfratnat werden auf Trfigern auB 
Kieeelerde oder im „Battersea Tiegel“ an der Luft erhitzt, wodureh reines WO, er- 
balten wird, daa man alsdann in bekannter Weiae zu metali. W reduziert. — Nach 
einer anderen AusfuhrungBform wird das'reine, aua dem Kalium-Ammoniumwolfra- 
mat erhaltene, mit K- u. Na-Carbonaten u. NaNO, gemischtc WO, mittels einer 
durch Aufloaen einer Schmelze von K,CO„ NaNO, u. gepulyerter Kieselerde er- 
Łaltenen Alkalisilicatleg. zu einer Pastę verarbeitet. Dieae wird geachmolzen, der 
Rlckaland in h. W. gelost, gekocht u die Lsg. im dttnnen Strahl in h. verd, HCl 
gegossen. Hierbei fallt Kieaelerde u. K enthaltendes WO, aus, das mittela H zu 
metali. W reduziert wiid. (Vgl. auch D. R. P. 382515; S. 830.) (E. P. 202001

T. P. H ilditch, Grappenhall, Cheshire, H. J. W heaton und Crosfleld & 
Sons, Ltd., Lower Walton bei W arriDgton, Lancashire, Kieselsaure. Nach dem 
Verf. des E. P. 206267 (vgl. S. 952) erhaltenes Gel w iid  mit Saure (H,S04) gekocht, 
mit W. auagewaachen u. dann getrocknet. (E. P. 206268 vom 14/8. 1922, ausg. 
29/11. 1923.) K a u sch .

T. P. H ilditch, Grappenhall, Cheaire, H. J. W heaton und Crosfleld & 
Sons, Ltd., Lower Walton bei Warrington, Lancashire, Oaltanische Batttrien. Eine 
Sammelbatterie wird mit eintm nach dem Verf. des E. P. 206268 (vorBt. Ref.) er- 
haltlichen Absorptionamaterial oder einem analogen Gel (bestehend auB SiO, ver- 
unden mit Alkali oder Erdalkali u. gegebenenfalls anderen Metalloxyden) gefullt. 

E- P. 208269 vom 14/8. 1922, auag. 29/11. 1923.) K a u sc h .
National Carbon Company, Inc., New York, ttbert. von: Arthur V. W ilker, 

ereai Trockenclemente. Ein festes Depolarisationsmittel, Kohle u. eine Elektrolyt lsg. 
werden gemiacht, die Miaehung wird getrocknet u. zerkleinert. (A. P. 1484918

Electr. Soc. 41. 217—24. 1922.) D a n n e e l .

vom 4/5. 1922, ausg. 6/9. 1923.) Oe l k e r .

vom 9/5- 1919, ausg. 26/2. 1924.) KtlHLING.

V. Anorganisohe Industrie.
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E chaftl. Vorteile yon WiirmeaustauBch-App. an Stelle von Yorwarmern werden be- 
sprochen u. ihre Wirkungswcise erlautert. An Haud von Skizzen wird daa H ochster  
u M an nbeim er Kontaktverf. beschrieben u. dereń Unteracbicde von dem der B.
A. S. F. hervorgehoben. Vf. sehildert weiter die Herat. von platiniertem Asbest u. 
beaonders auafiihrlicb die yon platiniertem w. freiem Mg-aulfat u. an Hand von 
Skizzen die d a z u  benutzten App. (Ofcn), ferner die Aufarbeitung yerbrauchtcr u. 
Wiederbelebung von dnrch Ab u. W. yergifteter K oD tak tm aeB cn  dea GrilloScbro- 
der-Verf. (Ind ehimiąUe lO. 338—342. 434—36. 482-85 . 1923.) RaSZFELD.

H. Kast, Der Abschlufi der Untersuchung des Oppauer UnglUcks. Vf. eroitert 
den Bericht des Reicbstagsausschusscs u. daa SachyerBtandigengutaehten u. teilt 
beider Wortlaut mit. (Chem.-Ztg. 48. 133—34. 158—60. Berlin.) J ung.

H. Danneel, Elektrolytisćhe Herstellung von Natrium aus geschmolsenem Koch- 
sale. Beschreibung dea yersuchstechn. Werdeganges einea Ofena u. aeiner einzelnen 
Beatandteile fiir Na aua NaCl za 4000 A. u. 18 V. mit 65 kg Leiatung obne AuBen- 
heizung. Mitarbeiter F. von K iigelgen, F. von Bidder u. E. Knhn. Der Ofen- 
korper beateht aua doppelwandigem Mauer werk, die freihangende mit Sebamotte- 
kappe bedeekte Anodę aua Koblenplatten, zu einem atabilen Błock von kleinem 
Volumen u. groBer OberflaChe yereiniat. Kathode in eine EiBenkappe, unter der aich 
daa Na sammelt u. von wo es durch Oberlauf kontinuierlieh abflieDt. Die Kathoden- 
auBenseite ist durch waaserdurchflossene Eisemohren mit ZementbedeckuDg ieoliert, 
leicht auswecbselbar; die Auawechselung geachiebt nach Aufheizen mit Wechsel- 
strom. Die Stromdichte, Kathode 1,2—1,5, Anodę 0,1 Amp./cms, iat ao zu wablen, 
daB ein aucb nur teiłweiaes Einfrieren nicht eintritt. Der Elektrolyt entbalt 
38% Na, 44% Cl, 6,5% K u. 11,5% F , er schmilzt bei ca. 500°. Bei boheren 
Tempp entsteht weniger, iiber 700° iiberhaupt kein Na wegen der Auf lsg. des 
MetalleB in der Schmelze. Das Na enthalt 0,5% K, das Chlor Spuren von Fluor. 
Der Betrieb wird beschrieben u. eine Kostenberechnung durchgefiihrt. (Ztschr. f- 
Elektrochem. 30. 145—57. Rostock.) D a n n e e l.

Otto MaaB, Montreal, Quebec, Canada, Trennung von Wasserdampfen oder 
anderen Dampfen eon Fliissigkeiten und festen Eorpern und Gewinnung verdunnter 
Schwefeliaure. Man bringt die Dampfe aus dem zu trocknenden Materiał in Be- 
riihrung mit entwassernd wirkenden Flachen u. feuchtet letztere von Zeit zu Zeit 
mit einem Dampf absorbierenden Mittel au, indem man dieses iiber die Fiachen 

•rieseln oder fallen laBt, wohei ein die Rektifikation der DSmpfe forderndes Vakuum 
entsteht. (A. P. 1417618 yom 15/4. 1918, ausg. 30/5. 1922.) K ausch.

Ernst Jensen, Hasg, Holland, StlbsUatigc Regelung der Zufv.hr von oxydie- 
renden Agentien, wie Salptters&ure, Nitratlósung o. dgl. bei der Schwefelsdure- 
fabrikation. Mau erhalt eine annahernd konetante Temp. der Reaktionsgase, indem 
man die Zufubr der osydierenden Gaso in  die Bleikammer yerandert. (A. P. 148o70/ 
yom 31/5.' 1923, au?g. 11/3. 1924.) KAUSCH.

Ramon V olart y  Jnbany, Spanien, Chlorwasterstoffsynthese. Man laBt iiber- 
hitzten (450°) Wasserdampf auf NaCl in Ggw. eines Katalysators (Bimsstein) ein- 
wirken. (F. P. B36377 yom 1/6. 1921, ausg. 1/5. 1922. — Span. Prior. 11/6. 
1920.) Kausch.

Louis Naudin und Pani M oire, Frankreich, Chlorwasserttoff. CaClj^HjO 
wird mit H,SO, behandelt. Der in der Kalte beginnende ProreB wird bis 15 
fortgesetzt u. diese Temp. wahrend der zweiten Halfte der Rk. fortgesetzt. (F. 
566862 yom 30/5. 1923, ausg. 22/2. 1924.) Kausch.

Chemłsche Fabrik Teterów Akt -Gea. und W ilhelm  Biegel, Teterów, 
Mecklbg., Herstellung ton  sublimitrłem Salmiak, dad gek., daB das zu sublimieren e
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Materiał in Form von PreBatucken yerwendet wird. (D. E. P. 393480  KI. 12k 
vom 7/8. 1923, aucg. 4/4. 1924.) K a u sc u .

Titanium Pigm ent Company Ino., V. St. A., Behandlung von titcmhaltigen 
Sto/fen. Man digeriert die Ti-baltigen Stoffe mit HP-Lsg., oxydiert die erhaltene 
Lsg. u. setzt KOH binzu. Es fallt Kaliumfluortitanat aus. (F. P. 566890 vom 
31/5. 1923, ausg. 22/2. 1924. A. Prior. 8/11. 1922) K a usch .

J. H. Eeld, Readaboro, Yermont, V. St. A., Gas- und Carbidereeugung. Kohlen- 
Btoffbaltigea Materiał u. Kalkatein wurden auf 2600—2800° F. erhitzt u. dann im 
elektr. Ofen mit scbrag zu dem Herde angeordneten Kobleelektroden in Carbid 
ubergefiihrt. Die Destillaiionsretorte stebt mit einem Abaauger, Kondensator u. 
Gfasbehalter in Verb. (E. P. 185135 vom 22/2. 1921, ausg. 28/11. 1922.) K a u sc h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigahafen a. Rh. (Erfinder: Christoph 
Beck und W ilhelm  W ild, Ludwigahafen a. Rh.), flbtrfiihrung von Alkalićhloriden 
in Alkaliniłrate. Abanderung dea durch D. R. P. 391011 geschiititen Yerf., dad. 
gek, daB man hier an Stelle yon HNO, nitroae Gase allein oder gemiseht mit O, 
oder Luft an wendet. (D. E . P. 392094  KI. 121 vom 14/8. 1921, ausg. 15/3. 1924. 
Zus. zu D. R. p. 391011; C. 1924. I. 1992.) K a usc h .

Badlsehe Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigahafen a. Rh. (Erfinder: A lw in  
Mittasoh und Bobert Grieasbaob, Ludwigahafen), Her stellung von Alkalinitraten 
aw Alkalićhloriden, dad. gek., daB letztere in Ggw. von Lsgg. gegen nitrose Gase 
bestandiger Nitrate mit freier HNO„ oder nitroaen Gasen zuaammengebracht werden 
o. die ent&tehende HC1 ganz oder zum Teil abdest. wird. (D. E . P. 393535 KI. 121 
vom 27/9. 1921, ausg. 4/4. 1924.) K a usc h .

Adolf Bambaoh, Frankfurt a. M., Getcinnung von ninem, wasserfreieni Alkali- 
wlfat ntben Ammonsulfał, durch Einleiten yon NH,-haltigen Gaaen in Bisulfat- 
lange, dad. gek., daB die bis zur Neutralisation mit NH, uaw. behandelte Lauge, 
zweckmaBig nach' Befreiung yon den auagescbiedenen Verunreinigungen, wie Fe- 
Verbb. u. dgL, yorteilhaft in achwachsauer gehaltener LBg., bis etwa zur H&lfte dca 
urBpraDglichen Yol. elngedampft u. das dabei zur Abscbeidung gelangte wasser- 
freie Alkalisulfat yon der Lsg. eofort abgetrennt wird. (D. E . P. 393548 KI. 121 
vom 9/11. 1917, ausg. 5/4. 1924) K ausch .

The Dow Chemical Company, Midland, Mich., iibert. von: Herbert H. Dow, 
Midland, Entfernung des Krystallwassers aus Magnesiumchlorid. Das MgCl,-6HI0  
wird mit teilweiBe en tw a B se rte m  MgCl, geschmohen. (A. P. 1389546 yom 24/9.
1919, aueg. 30/8. 1921.) K a u sc h .

A/8. De norske Saltverker, Bergen, Aufechliefien von magnetiumhaltigen 
SilicaUn. Olivin oder Serpentin werden in einer konz. MgS04-Lsg. bei 100°
suspendiert mit H ,S04 aufgeschlossen. (N. P. 37109 vom 7/6. 1921, ausg. 9/4.
1923.) K a u sc h .

Harry P. Basiett, Cynthiana, K y ,  Tontrde und Poltaiche. Al u. SiO, ent-
Łaltende Stoffe werden mit einer O, enthaltenden bas. Substanz, Fe,Os u. einem
Alkaliaalz erhitzt, u. dann wird das erhaltene Al,(OH)« in Natriumaluminat uber- 
gefiihrt. (A. P. 1404083  yom 16/2. 1920, ausg. 17/1. 1922.) K a usc h .

Chemische Fabrik Grunan Landshoff & Meyer Akt.-Ge«., Griinau, Borax 
enthaltende Formlinge. Krystallw. enthaltender Borax wird mit NaOH, KOH, 
H,BO„ H8P04, Carbonaten, Metaboraten o. dgl. unter Riihren bei moglichat niederer 
Temp. geschmolzen u. die fi. M. in Formen gegossen. (E. P. 211117 yom 28/1. 1924, 
AuBiug yeroff 2/4. 1924. Prior. 12/2. 1923.) KtlHLiNG.

Permutit Company, New York, ubert. von: H einrich K riegsheim  
j-jew York, und W illiam  Vanghan, Brooklyn, N. Y., 'Behandlung von Glaukonit.

, 8 Schicht von Glaukonit wird einer ganzen Anzabl abwechselnder Waschucgen 
nut W. u. einer einen Elektrolyten enthaltenden Lsg. auBgeaetzt, u. die dabei auf-
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tretenden feinen Teilchen werden entfernt. (Can. P. 234171 vom 13/4. 1922, ausg. 
11/9. 1923.) K a u s c h .

Badisohe Anilin- n. Soda-Fabrik, Ludwigabafen a. Eh. (Erfinder: Fritz 
W inkler, Ludwiesbafen a. Eb.), Herstelltmg von kolloidalem gelben Jodquecksilber, 
nach D. E PP. 382383 u. 383774 (C. 1924. I. 1089), dad. gek., daB rotes Jodąueck- 
silbor unter Verwendung besonders Btark wirkender Schutzkolloide einer mecban. 
Verteilung unterworfen wird. (D. E . P. 386039 KI. 12 n vom 31/7. 1920, ausg. 
7/12. 1923. Zus. zu D.R.P. 382383; C. 1923. IV. 890.) K a u sc h .

vm. Metallurgie; Metallographie; Metallyerarbeitrmg.
E. Maass, Ubersicht iiber die uissenechaftlichen und praktisćhen Arbeiłen da  

,,Iłeichsau88chufl fiir Metallkunde1'. (Metallborse 14. 681—83. 734—35. Chem. Techn. 
Eeicbsanatalt) BEHELE.

A. W efelsoheid, Neuere Erfahrungen mit dem Pfoser-Strack-Stumm-Verfahren. 
DaB Stahlwerk Becker-A .-G. bat auf seinem Hocbofenwerk Eeinholdhtttte mit der 
beachleunigten Cowper-Beheizung nach P fo s e b -S tb a c k -S tu m m  gute Erfahrungen 
gemacht. Verwendet wurden bei 2 Hocbofen 4 Cowper u. 1 Eeaerve-Cowper. Die 
Apparate waren mit Schifter - Strack • Eohren zugeatellt. Stundlicher Windver- 
brauch: 35000 ma, mittlere Windtemp. 800°, Windgeschwindigkeit beim Eintritt in 
die Ziige 1,21 m /aec, beim AuBtritt 3,43 m/sec. Geaamtzugąuerflehnitt 7,9855 m’, 
Abgastemp. meist unter 100°, Ofenerzeugung etwa 200 t bei einem K oksyeibraueh  
von 1050 kg. Konstruktive Einzelheiten vgl. Original. (Stahl u. Eiaen 43. 1339 
bis 1347. 1923. Engera a. Eh.) J ungbluth.

Gustav D iedenhofen, Verblaserditen von Speise mit Ferrochlorid. Wenn auf
170° erwarmte Luft in eine Miacbung von Speise u. FeCl, eingeblasen wird, so 
Betet eine lebbafte, m it Entw. gelber Dampfe yerbundene Ek. ein. Nach Be- 
endigung der Ek. wurde das Eoatprod. mit 0,4°/0 ig. HC1 ausgelaugt, wobei mehr 
ala 90% des in der Speise enthaltenen Cu, N i u. Pb gel. wurden. Ein Verf. zur 
Abscheidung der Metalle aua der Lauge wird yorgeachlagen. (Metali u. Er* 20.
425. 1923. Aachen, Inst. f. Metallhiittenkunde.) S a h m en .

Georg Eger, Beitrdge zur Betriebsiiberwachung elektrometdllurgitcher Anlagen. 
Bedeutung der tJberwachung der Klemmenspannung bei der elektrolyt. Ge- 
winnung von Metallen auB wbb. Lsg. (Metali u. Erz 20. 406—16. 1923. Charlotten-
burg.) Sahmen.

K. Kerpely, Die Elektrodenrcguliermotorcn der Elektroitahlofen. (GieBereiztg. 
1924. 153-57 . Wien.) B k h b l e .

A. A. Blne, Ein Vorkommtn von „Eornwachstum in Stahl". Vf. will die Er- 
gebniBBe einer Arbeit von M i l l e e  (Am. Soc. for Steel Treating 1. 321) nacbprufen, 
der gefunden batte, daB nickelhaltiges Eineatzmaterial im nicht zementierten Zu- 
stande eine hohere Schlagzahl im Stantonischen Dauerachlagwerk aushalt ais im 
zementierten Zustande. Ala Ausgangamaterial benutzt er einen Stahl mit 0,15%
0,47% Mn, 0,009% P , 0,027% S u. 3,43% Ni. E r unteraucht das Materiał im 
nicht zementierten, verguteten ZuBtande, im zementierten, geharteten Zustande u. 
im zementierten, vergiiteten Zustande. Er erhielt denselben Effekt wie M ille h .  
Bei einer Schlifiuntera. wurden an der Bruchatelle der Proben dea 2. u. 3. Vers. 
Ferritzeilen mit relatiy grobem Korn fe stg cB te llt , an vom Bruch entfernteren  
Stellen dersclben Proben u. bei allen Proben der Verauchareihe 1 nicht. Vf. nimmt 
an, daB infoige der harten zementierten Eandachicht Druckwrkgg. besonderer 
Art an der Biegungsstelle* entsteben, die zu einer Bekryatallitation fiibren, ob- 
wohl die Temp. an der Biegungsstelle nur auf schatzungaweise 175° atieg. Das 
kleine A nfangB kom  u. der hohe Grad der Kaltbearbeitung soli den Yorgang
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ermoglichen. Die Zeilenanordnung des Ferrita erklart der Vf. dutch Nickel-
aeigerungen. (Iron Age 113. 716—18.) J u n g b l u t h .

W. Oertel, FestigkeUteigenschaften von Eisen und Słahl in der Kalte und
Warme. Zutammcnfatsender Btricht iiber das stit 1900 bis Ende 1922 bekannt ge- 
mrdene Sćhrifttum unter Beriicksichtigung einiger vor 1900 erschienener wichtiger 
Arbciten. Vf. bespricht die benutzten Heizvorrichtungen, FeinmeBapp. u. Einrich- 
tungen zur Temperatunnesaung, die Featigkeitaeigenschaften weichen Eiaena in 
Kalte u. Warme, den EinfluB des Koblenstoffa im Kohlenstoffstahl auf die Featig- 
keitaeigenachaften bei yerachiedener Temp., die Ergebnisae bzgl. der Hartę bei reinen 
Eiaenkoblenatofflegierungen, wie aucb bei Sonderatablen, die Schlagyeras. u. die 
ErgebDisse der Hin- u. Herbiegeprobe an Kohlenstoff- u. Sonderstabl. — Daa Ver- 
snchsmaterial i s t  bo umfangreicb u. so gediangt mitgeteilt, daB Einzelheiten im 
Original nachgelesen werden musaen. (Stabl u. Eisen 43. 1395—1404. 1923. 
Bemscbeid.) J u n g b lu t h .

Georg W elter, Eigenschaftsanderungen durch Warmebehandlung unterhalb dtr 
UmwanćUungspunkte. Yf. stellt fest, daB KohlenstoffstaMe mit 0 1, 0,6 u. 0,8°/0 C 
die iiber At erhitzt u. langsam im Ofen unter At abgekttblt wurden, Untersehiede 
bia zu 10% in ihren Festigkeitseigenscbaften aufweisen konnen, je nacbdem die 
Abkiihlung unterhalb At schnelłer oder langsamer yorgenommen wird. Dieae Be- 
einfluBbarkeit durch Warmebehandlung unterhalb reicbt bis etwa 300° herab. Sio 
iat durch das Eisenkohlenstoffdiagramm nicht ohne weiteres zu erklaren. Vf. nimmt 
an, daB bei beachleunigter Abktihlung unterhalb A t Reste yon y-Eisen bis zu tiefen 
Tempp. erhalten bleiben konnen, die dieae Erecheinungen heryorrufen. (Stahl u. 
Eiaeu 43. 1347—49. 1923. Frankfurt a. M.) JUNGBLUTH.

U. C. Tainton, Wasierstoffiibtrspannung und Stromdichte bei elektroh/tischen 
Zinkniederschlagen. Zink kann man aua sauren Lagg. nur dank der t)berspannung 
dea H (arn ganz reinen Zn 0,7 V.) niederschlagen. Reines Zn erhalt man nur aus 
reinen Lsgg., dereń Herst. zu kostspielig iat. Im Gegensatz sum Handelszink wird 
es an der Luft nicht matt, widersteht H,SO« jeglicher Konz , ist duktil wie Au. 
Indea bei hohen Stromdichten laBt sich Zn auch aus unreinen Lsgg. abacheiden, u. 
zwar iat die „krit. Stromdichte11 abhangiug yon der Natur der Yerunreinigung. Das 
iat die Stromdichte, bei der die Entw. von H plotzlich aufhort u. der Nd. yon Zn 
beginnt, wenn mau saure Zn-Lagg. mit- Kathoden aus dem betreffenden Metali 
elektiolyaiert Sie geht durchaus nicht mit der Oberspannung parallel, ist z. B. 
aua einer Lsg. yon 26 g Zn u. 75 g H ,S04 pro 1 fur poliertea Cu 9,3, geatztcs 
Cu 20,6, C 2,3, Fe 104,8, Pb 1,5, Cd 6,7, Co 286, Ni 883, Sb 535 Amp. pro 
QuadratfuB, aus einer Lsg. von 36 g Zn -f- 260 g H ,S04 2—3 mai so hoch. Zusatz 
von Gelatine yergroBert sie um so mebr, je hoher desaen Konz. ist, bis zu einem 
Maiimum. Sowie einea dieser Metalle bei der Zn-Raffination mitabgeschieden 
wird, tritt, wenn die Stromdichte unterhalb der krit. liegt, sofort H, auf, oberbalb 
dsgegen nicht Korrosion, z. B. durch Einw. von Saure auf daa Zn, wirkt wie An- 
weBenheit fremder Metalle, die H,-Entw. bleibt bis zu um ao hoheren Stromdichten 
beatehen, je langer die Saure eiDgewirkt hat. Cd-haltiges Zn wird leichter korro- 
diert, hier Bteigt die krit. Stromdichte bis 1000 Amp. u. mehr.

A b bat trotz hoher Oberspannung eine hohe kritl Stromdichte, also ist eratere 
maBgebend fiir die Unschadlichkeit. Die schadlichjten Verunreinigungen, As,'Sb, 
Co, S i Bind die, die mit H Verbb. eiBgehen oder es okkludieren u. yielleicht die
B. gaafórmigen H, aus atomarem H katalyt. begiinstigen. Eine Platte aus Zn mit 
fyOl °/0 Sb wird yon Saure 1000 mai bo acbnell aufgelost ais Sb-freies Zn. Die 
guten Erfolge der auierikan. Zn-Baffinationen trotz unreiner Lsgg. rflhren yon der 
doit ublichen groBen Stromdichte ber. DaB bei langerer Elektrolyae die Strom- 
auabeute zurttckgeht, kommt daher, daB der Nd. nach u. nach uneben wird, meist
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infolge Feithaftcns der 11,-Blaachen, wodurch dann die ttbcrepannung sinkt, d. b. 
die krit. Stromdichte steigt. Vf. beBpricbt dieaes Haften der H,-Blaachen u. aeine 
Gitiude; Anwcsenheit von Gclatine u. ahnlicher Stoffe wirkt dem Haften entgegeu. 
Der Kontaktwinkel an einer Hg-Kathode sinkt z. B. durch Zusatz von- 0,01°/0 
Gelatine auf die Halfte. Yf. bespricht ferner die Uraachen der Entstehung von 
„Biiumen11, d. h. krystallin. Auswucheiungen auf der aonat ebenen Kathode. — 
Die einzelnen Vor?chriften fiir die Gewinnung einea guten Zn-Nd. u. guter Strom- 
auabeute, namlich hohe Leitfahigkeit der Lag., Aufwartabewcgung dea Elektrolyten 
durch Rflhrung usw. laufen alle auf dieHaaptvorschrift einer hohen Stromdichte hinaua. 
Vf. schlagt vor: 250—300 g Saure/I, ICO Amp./QuadratfuB, Anwesenheit einer kleiuen 
Menge einea Kolloidea. (Trana. Amor. Elektr. Soc. 41. 389—410. 1922.) D ann eel .

Ed-ward F. Kern und M. Y. Chang, Leitfahigkeit von Elektrolyten der Kupfer- 
raffination. Vff. bestimmten die Leif&higkciten von LBgg. von H,SOl , CuSOt u. 
Mischungen beider bei 25, 40 u. 55° bei den Konia. 5—20 g in 100 ecm. (Tabellen 
im Original). Zugabe von CuSO, zu H ,S04 erhoht die Leitfahigkeit, wenn die 
Koni. der letzteren <[ 2,5 g/100 cm1, um so mehr, je hoher die Temp.; obeihalb 
dieser Konr. ist beidea umgekehrt. Der Temp.-Koeffizient der Miachlagg. laBt sich 
nicht berechnen. Aa bceinfluBt dio Leitfahigkeit wenig, 40 g pro 1 Lsg. nur um 
ca. 3Vi°/0- Ni erniedrigt die Leitfahigkeit stark, z, B. 30 g / l  bei 25° um 17%. 
FeSOi wirkt in gleicher GroBenordnung. Ala Vorschriften fiir die Technik finden 
Vff.: 120—140 g CuS045H ,0  pro 1, bis 175 g H,SOł (hohere Zugaben erniedrigen 
die Lóslichkcit des CuS04 zu sehr). Temp. moglichat hoch, Skonom. Grenie etwa 
55°. (Trans. Amer. Electr. Soc. 41. 181—200. 1922.) D a n n e e l .

M, A. Hunter und A. Jones, Einige elektritćhe Eigenichafttn von Legierungen 
bei hohen Temperaturen. Die Beatst. des elektr. Wideratandes nebat seinem Teinp.- 
Koeffizienten, die meiat nur bis 100° vorliegen, ao daB der Konstrukteur elektr. 
Heizwiderstande auf Extrapolation angewiesen ist, dehnt Vf. bis 1000° aus. All- 
gemeinea Resultat ist, daB die Eitrepolation kcine brauchbaren Werte gibt. Die 
meisten Ni-Legierungen sind nicht iiber 500° brauchbar, bis 1000° sind anwendbar 
NiCr, FeCrNi, FeCr,  da sie mit hohem Bpezif. Widerstand einen kleinen Temp.- 
Koefflzienten aufweisen u. bis 1000° niebt schmelzen. Die Zahlen, zu denen auch 
der EinfluB der Erhitzungdauer auf den Widerstand gehort, sind in Ohm pro „Milli- 
fuB“ angegeben. (Trana. Amer. Electr. Soc. 42. 159 —80. 1922.) D a n n eel .

01iver Sm alley, Die Seritellwig hochwertiger Aluminium- und Bronzepulver. 
Fortsetzung einer Artikelserie iiber Metallpulver der Zeitschrift im Jahre 1916. 
Geschicbtc: Erfiudung von B essem er , 40 Jahre in England mit Erfolg hergestellt, 
an Deutacbland verloren, nach dem Kriege wiederentdeckt. — „Stlber''pulver. 
B essem ers Verf. bestand in Verzinnen von Bronzepulyer. Heute wird Al-Pulver 
zum Veisilbern gebraucht. EinfluB von Verunreinigungen : Si gibt blauliche Farbę; 
Fe u. Mn ahnlicb, aber schwacher; Ca kaum EinfluB; Zn in groBeren Mengen (10%) 
wie kleine Mengen Si (0,2%); Mg wie Si; Ag u. Sn ohne Einfluf, Cd gibt schoneu 
Glanz, bei 5% etwaa gelber ala reines Silber; Ni wie Cd, jedoch schwacher. Bzgl. 
Koiroaion: Ni, Cd, Sn, Ag giinatig, ubrige Verunreinigungen ungiinstig. (Metal 
Ind. [London] 24. 2 7 3 -7 4 ) Sachs

W. G renyille Horach und Tyler Fuwa, Untersuchung iiber Bildung gldch- 
mafiiger Niederschldge und Uber StromauBbeute von Veczinkungtl6sungen. Vf. elek- 
trolysierte bei yerschiedenen Tempp. u. mit wechselnder Stromdichte Zn-hsgg. ver- 
sebiedener Zua. in einem 5 1-Trog mit Ruhrer u. Heizspirale, Zn-Anode u. drei zu
ihr quer hintereinander gestellten Fe-Katboden (Anodę | ----------Kathoden) wodurch
eine auBerat ungleiche Entfernung einzelner Teilo der Kathode von der Anodę zu- 
stande kommt. Bestimmt wurde geaamte Stromausbeute u. Verteilung deraelben auf 
die 3 Kathoden, beachtet wurde Form u. Glanz der Ndd. Allgemeine Y orschrift fur
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die Vermeidung ungleichmaBiger Ndd. auf unebenen Kathoden ist, daB die Kathoden 
spannung (O borspannung u. dgl.) iiberwiegt gegen den SpannuogBverlust in der FI., 
da das Metali sonst die der Anodę zunachBt liegenden Stellen der Katbode bevorzngt; 
der Elektrolyt soli reich an stromleitenden Ionen, jedoch arm an den Ionen des 
betr. Metalles sein (vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 9. 762 [1903]). — ZnS04 -f- A),(S04'a 
gute Ausbeute, ungleiehmaBige Ndd.; Zn(CN)4 +  NaCN -f- NaOH mangelhafłe 
Ausbeute, gute Verteilung des Nd.; ZnO -f- NaOH sebwammiges Metali; ZnS04 -}- 
NaP +  Ś(OH)a nichthaftende Ndd., auch mit HF statt NaF; ZnS04 +  (NH4),S04 
Bchwammiges Metali, LeimzuEatz yerbeuseit es, verursacht aber Sinken der Strom- 
ausbeute. — Vf. vergleicht nun verschiedene patentierte oder sonst empfoblene Lsgg., 
die Cyanide enthalten, u. macbt neue Yorecblage. Ais beste Lsg. hat sich erwiesen: 
53,2 g NaCN, 59,2 g Zn(CN)t, 43,8 g NaOH, 9,5 g Na,COs, 4,7 g Als(S04)a, 11,8 g 
Lignin, 10C0 g W. Mittelgute Stromausbeute von 83°/0ł sehr gute Verteilung auf 
den drei Anoden (37,7 : 26,0: 19,3%), niedrige Spannung, wenn man folgende Be- 
dirgungen innehalt: Katbodenstromdicbte 2 Amp./dm’, Temp. 40°, maBige Riihrtmg; 
mit dem Alter der Lsg. yerschlechtert sicb die Stromyerteilung infolge Zunabme 
der Lsg. an Zn (die anod. Auflosung ist 100%) u, Verbraucb des Lignins. Er- 
niedrigung der apod. MetallaufloBung durch Bedeckung eines Teiles (30%) mit un- 
angreifbarem Metali (Vf. Bcblagt , duriron" vor) u. zeitweiser Ersatz des Lignins 
gibt Abbilfe. Leim ist braucbbar, Lignin aber besser u. billiger. (Trans. Amer. 
Electr. Soc. 41. 363—88. 1922. Mass. Inst. of Technology.) D a n n e e l .

B. Haas, Uber die Anwendung von Verzinnungsmaste. (Metali 1924. 38.) B e h b .
"Wirt S. Soott, Die Enticicklung dtr elektrischen Heizung in der Industrie der 

Emaillierung bei niedriger Temperatur. D a beim Trocknen des Emaillierungsuber- 
*uges brennbaro G ase entweichen, muB die Konstiuktion der Ófen gute Entliiftung 
gestatten. Beschreibung u. Abbildungen yon Emaillierungsofen u. -anlagen. (Trans. 
Amer. Elcctr. Soc. 42. 195—208. 1922.) . D a n n e e l .

Eobert J. Mo Kay, Korrosion durch elektrolytische KonzenłrationtkeUen. Vf. 
erwagt die Moglicbkeit der B. yon Konz.-Elementen an Metallteilen yon App. der 
chem. Industrie u. die korrodierende Wrkg. dieser Potentialdifferenzen. Besonders 
leicht treten solche Differenzen auf, wenn ein Teil eines Metallteiles in einer 
ruhendeD, ein anderer in einer bewegten FI. liegt. Dort umgibt sich daa Stttck 
sehnell mit einer Schicht, reich an Metallionen, hier kann eine groBere Konz. der- 
selben nicht aufkommen, ao daB hier eine beschleunigte Korrosion dureb elektrolyt. 
AnflSsung eintritt. Yerss. zeigen, daB die Geschwindigkeit der Korrosion parallel 
geht mit dem Konz.-Unterschied an den Enden eineB Stabes yon Fe oder Ni in 
CaS04-Lsg. (Trans. Amer. Electr. Soc. 41. 201—15. 1922.) D a n n e e l .

W. Leybold, Die LStwng ton Eisen durch Kohlensaure Zerfressungen yon 
Gasmessern waren auf den CO,-Gehalt des Gases zurttckzufflhren. Vf. empfiehlt 
Zusatz yon Soda zum W. der Gaamesser. (Ztschr. f. angew. Ch. 87. 190—91. 
Hamburg.) J u n g .

C. Hennes, Berlin-Karlshorst, Roiten von Er zen. Zwecks spateren Auslaugens 
weiden Erze unter Zusatz von Oiydationemitteln wie NaNO, gerostet, u. zwar 
werden Pb enthaltende Pyrite zunSchst fiir sich u. dann unter Zusatz des Oiydations- 
mittels gerostet, wobei Zerkleinerung der M. eifolgt, wahrend silberhaltigen Pyriten 
das OiydationEmittel schon zu Beginn des Eostens zugefugt wird, u. Blenden, 
welche Ag in metamorpher Mischung enthalten, erBt gegen Ende deB RoBtens mit 
em Oiydationsmittel gemengt werden. (E, P. 210824 yom 10/10. 1922, ausg. 6/3. 
924>) KttHLING.

Mathew Fraser F airlle und Jam es John Denny, Cobalt, Ontario, Canada. 
erfahren zur Behandlung von manganhaltigen Erzen der Edelmttalle. Au- und
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Ag-Erze welche ein MaDganoiyd enthalten, werden zunachB t mit Fe und H,SO, 
behandelt und danach dem CyanidprozeB unterworfen. (A. P. 1417163 vom 7/7.
1921, ausg. 23/5. 1922.) Oe l k e e .

G. Polyslus, Desaau, Beheizen von Flamm- und Warmedfen durch eine Staub- 
feuerung, wobei die Ausnutcung der erzengten W&rme in mehreren einzelnen Ar- 
beitsyorgangen vor sich geht, dad. gek., daB zunachst in einem Dampfkeaael oder 
ahnlichem Fltłaaigkeitaerhitier die Staubyerbrennung, Abscheidung von Schlacke u. 
Aache erfolgt, wobei die Abhitzo mit verminderter Temp. in einen Ofen zur Be
handlung dea OfeDgutes stromt, um aladann in einem hinter dem Ofen geachalteten 
Abbitzekeasel restloa auagenutzt zu werden. — E8 werden nur gereinigte h. Gaae 
iiber das Ofengat geleitet (D. E. P. 385351 KI. 18c vom 3/2. 1921, ausg. 22/11.
1923.) Oelkee .

T. Levoz, Heer, Belgien, Gewinnung von Eisen. Eiaenerz wird mit Manganer*
u. Flufimitteln wie FluBspat, Na,COa, Boraz, Kryolith o. dgl. u. Eeduktionamitteln 
innig gemisebt, zu Briketts ‘ gepreBt n . in mit Koblenataub zerslfiubtem Ol oder 
elektr. geheizten Ofen erhitzt. Das hierbei entatehende hochstens 1% C u. wenig- 
Btena 5% Si, sowie Mn eathaltende Fe laBt man in einen Flammofen laufen u. aettt 
ihm eisenhaltigen Bauiit zu, wodurch sich eine Aluminiumailicatachlacke bildet, 
welche die Schmelze bedeckt. Beim weiteren Erhitzen in einem dritten Ofen ent- 
steht unter Zerfall der Schlacke. eine ganz oder fast kohlenstoffreie Legierung Von 
Fe, Si, Al u. Mn, die in einem yieiten Ofen mit weiterem Erz oder Hammerschlag 
u. niedrig achm. FluBmitteln yermiaoht u. bia zur Oiydation dea Si u. Mn u. Ver- 
fliichtigung des Al erhitzt wird. (E. P. 210785 vom 1/2. 1924, Auszug veroff. 2/4.
1924. Prior. 1/2. 1923.) KUhling .

E. H. von Seth, Stockholm, Yerarbeiłung vanctdiumhaltigen JRóheisent. DaB
Eoheiaen wird unter Zuaatz von Na,C08 in einem mit saurem oder bas. Futter aus- 
geatatteten Ofen erhitzt, wobei aich eine Natriumyanadat enthaltende Schlacke 
bildet, dereń Hauptmenge abgezogen u. zwecka Gewinnung dea Vanadata mit W. 
auagezogen wird. Der Eest der Schlacke wird mit CaO versteift u. vom fl. Fe 
getrennt. (E. P. 211111 vom 15/1. 1924, Auszug verdff. 2/4. 1924. Prior. 9/2. 
1923.) KtfHLING.

Booiete Anonyme de Commentry, Fourchambault & Deoazeville, Paris, 
ubert. von: P ierre Girin, Paris, Eisen-Chrom-Nickellegierung, welche auBer Fe, 
20—25% Ni, 10 -15%  Cr, 1 -2 %  Mn u. 0 ,2-0 ,5%  C enthalt. Die Legierung 
hat die guten mechaa. Eigenschaften der besten Stfthle und zeichnet sich auBerdem 
durch eine hohe Wideratandakraft gegen starkę S&uren u. Alkalien aus. (A. P- 
1 4 22096  vom 9/12. 1918, ausg. 11/7. 1922.) Oe l k e e .

Henry Harris, London, Baffinieren von Blei. Man erhitzt das Pb in einem 
Behalter, in den ein offener, das geschmolzene Eeinigungsmittel enthaltender 
Zylinder eintaueht, an desBcn oberen Ende eine Verteilungsvorr. u. eine Einrichtung 
zum Beschicken der Yerteilungsvorr. mit dem geachmolzenen Metali vorgeaehen 
ist. (A. P. 1418148 vom 29/1. 1920, ausg. 30/5. 1922.) Oe l k e e ..

Eiohard Erban und Lulse Paraskovioh, Wien, Amalgame. Es werden, 
zweckmaBig auf elektrolyt. Wege, Amalgame der Metalle der Gruppen 6—8 dea 
period. Systems der Elemente, beaocders dea Ni, Co oder Cr, aber auch dea Fe oder 
Mn oder Mischungen dieser Elemente hergeBtellt. Die elektrolyt. Herst. erfolgt unter 
Bewegung der Quecksilberkathode u. der aus Lsgg. der Salze der Metalle be- 
stehenden Bader bei Stromdichten, welche mit der G e B o h w in d ig k e it dieaer Be
wegung yon 0,5—10 Ampćre steigen. Die Amalgame dienen ala elektr. Leitmittel, 
sowie ala Schmier- u. Dichtungamittel. Sie aind gegen oiydierende Einfliisse bo* 
Btandig u. neigen wenig zum Erharten. Dieae Eigenschaften lasaen Bich durch  
Zuaatz geringer Mengen yon Zn oder Ag oder eines anderen Metalles der Gruppen
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1—5 des Systems bzw. durch Anwendung von AusgangBstofFen yerbessern, welche P 
enthalten. (Oe. P. 95616 yom 11/11. 1920, ausg. 10/1. 1924. KWhling.

Aladar Paoz, Cleyeland, V. St. A., Herstellung von Legierungen. Reff. nach
A.P. 1464625 u. E. P. 160426 vgl. C. 1924. I. 376 u. 1921. IV. 351. Die gem&B 
diesen Patenten yerwendeten Doppelfluoride der Alkalien konnen durch die Doppel- 
fluoride der Erdalkalimetalle oder des Al ersetzt werden. (Oe. P. 95309  yom 
14/5. 1921, ausg. 27/12. 1923. A. Priorr. 18/3. u. 16/4. 1920.) KtłHLlNG.

B. F. StnrteTant Company, Hyde Park, Mass., iibert. yon: Phillppe de 
Clajneoy, Boston, Mass, Eisen- und Stahllegierung. Die Legierung enthalt auBer 
Fe, l*/«—6% Co, 6°/„ Cr, 8/4-7V ,°/o Ni u. »/,—3°/i Si. (A. P. 1428534 yom
6/10. 1919, ausg. 12/9. 1922.) Oe l k e e .

S. E. Dawson, Davenport, und Ferranti, L td , Hollinwood, Lancashire, Le
gierungen. Zu dem Ref. nach F. P. 543634; C. 1923 II. 332 [Ferranti Ltd] ist 
nachzutragen, daB die nieht msgnet. Legierungen auch aus 90°/, Graueisen, 5°/0 Mn 
u. 5°/0 Ni beatehen k o n n e n . Ein Teil des Ni liiBc eich ferner durch Cu erB etzen. 
Drb Ni bezw. Cu gewahrleisten die mascbinelle Bearbeitung der Legierung. (E. P. 
204598 yom 25/11. 1920, ausg. 25/10. 1923 ) O e lk e e .

Alonzo U. Randall, Springfield, Ohio, Legierung, welche aus 80—87°/„ Zn u. 
20—13°/o Al, oder aus 84% Zn u. 16°/0 Al zusammengesetzt ist. (A. P. 1417348 
Tom 29/11. 1920, ausg. 23/5. 1922.) O e lk e e .

Clemens A. Lalse, Weebawken, N. J., Legierung fUr KontaktkSrper u. dgl., 
welche aus 87—97°/0 W, etwa 10—3°/o Mo ul nieht mebr ais 1% V besteht. (A. P. 
1418081 yom 2/5. 1921, ausg. 30/5. 1922) Oe l k e e .

Anton M anhait, Wien, Aluminiumlegierungen. Eine harte, nieht brttchige u. 
gieBbare Al-Legierung wird durch Zusammenschmelzen yon Al mit Mn, Cu u. Sn 
erhalten, wobei die Menge des Al die jedes einzelnen der iibrigen Elemente ilber- 
Bteigen goli. (A. P. 1422591 yom 12/8. 1920, auBg. 11/7. 1922.) O e lk e e .

W. Rosenhain und J. D. Grogan, Teddington, England, Behandlung silicium- 
hdltigen Aluminium!. Kleine Mengen yon Metallen, welche wie Ca, Ba oder Be 
mit Si Verbb. bilden, die in feBtem Al unl. sind, werden in geschmolzenes silicium- 
haltigeB Al eingetragen, Ca zweckmiiBig in Form einer Al-Legicrung. Das Er- 
xeugDis besitit hohe elektr. Leitfahigkeit. Ein Erzeugnis von gleichen Eigen- 
Bchaften wird auch erbalten, wenn die Gewinnung des'Al aus ueinen Erzen bei 
Ggw. yon Ca Salzen erfolgt, z. B. wenn bei der Elektrolyse yon Kryolith dem 
Bade eine kleine Menge CaF, zugeBetzt wird. (E. P. 211027 yom 17/8. 1922, ausg. 
6/3. 1924) KttHLiNG.

Arnold M oettell, Oberwinterthur, Schweiz, Gieflen und Kiihltn von Form- 
itiicken aus Schmelzen. Ein GasBtrom umstreicht sowohl die mit der jeweiligen 
Schmelze (Hochofenschlacke, GuBmasseln usw.) gefiillten Formen u. eine WŁrme- 
ausnutzungsyorr. (DampfkesBel), die beide in einem Raum eingeschlossen Bind. Ein 
SeblttBe oder eine andere Forderyorr. treibt den GasBtrom im Kreislauf, d. h. ohne 
Zufuhr oder Abfuhr yon gasformigem Mittel um. Hierdureh wird der Gasatrom 
(Luft) nieht nur zum einmaligen Durchzug benutzt, eondern dieselben Lufiteile 
werden immer wieder yon neuem zur Ktihlung u. Erwarmung yerwendet. (D. R. 
P. 381265 KI. 80 a yon 9/5. 1918, ausg. 18/9. 1923.) K a u sc h .

Arnold M oetteli, Oberwinterthur, Schweiz, Gieflen und Ktihlen von fliissig- 
heiflem Garbid Dach D. R. P. 381265, dad. gek., daB das aus dem Carbidofen aus- 
flieBende. h. CaC, direfet in yon den Kiihlgasen bestrichene GieB formen geleitet 
wird. (D. R. P. 389239 KI. 12i yom 20/3. 1923, ausg. 2/2. 1924. Zus. zu D. R. P. 
381265; vorst. Rei.) K a u sch .

Metallisation, Ltd., Dudley, Worceetershire, und W. Jff. G illesple, Cbeam, 
Surrey, Btntellung von iTberiugen auf Metali oder Metallegierungen. Uin Gegen-
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Btande aua Metali, welche bohen Tompp. ausgeaetzt werden, vor Korroaion zu 
schiitzen, iiberzieht man die Gegenetande mit Al, daa nachtraglich in Al,O, .uber- 
gefiłhrt wird. Die zu iiberziehende Flachę wird yorher mittela einea Sandatrshl- 
geblaaeB o. dgl. aufgerauht u. dann zweckmSBig leicht osydiert, ao daB beim Auf- 
bringen dea Al eine aluminotherm. Miachung gebildet wiid. (E. P. 204384 vom 
27/6. 1922, auag. 25/10. 1923) Oelker .

Arnold Traliot, Lexington, Ky., LStmittel, welchea aua Al, S u. mehreren, 
bei niedrigen Tempp. achm. Metallen beateht. (A, P. 1417 428 yom 2/4. 1921, auag. 
23/5. 1922.) Oelker .

Alexander Petrov, Wien, LStmittel und L6tverfahrcn. Um Al mit Al oder 
anderer Metallen oder Legierungen, wie Fe, Stahl, Meaaing o. dgl. za verloten, 
werden die aorgfaltig gereinigten Lotatellen zanachat mit einer Legierung aua 
Feinzinn, Hart- u. Weichblei uberzogen u. dann mittels einer Legierung aua Hait- 
u. Weichblei, Sb, Cu, Mesainglot, Al u, Sn gelotet. (Oe. P. 95617 yom 15/12.
1921, ausg. 10/1. 1924.) KtłHLING.

Harry C. Gleookler, Schuylkill Haven, Pa , Mittel zum Atzen von Metallen, 
welchea aua CuSO^ einer salzhaltigen Subatanz, einer Saure u. W. zuaammengeaetzt 
at. (A. P. 1418253 vom 23/5. 1921, ausg. 30,5. 1922.) Oelker .

A. 8. John, Entzinnen von Zinnlledhabfallen. Die Abfalle werden zunachft 
in einem alkal. Bade der Elektrolyae unterworfen, wobei sich die Hauptmenge dea 
Sn auf der Kathode niederschlagt. Hierauf wSacht man mit W. aua, ersetzt daa 
alkal. Bad durch cin aaurea u. elektrolyaiert abermala, wobei der Rest dea Sn auf 
der Kathode niedergeachlagen wird. — Man schabt nun daa Sn von der Kathode 
ab, preBt es zu einem Błock zuaammen u. schm. dieaen in einem Tiegel. (E.P. 
204387  vom 27/6. 1922, ausg. 25/10. 1923.) Oelker .

W alter C. Bteenburg, South Bend, Ind., iłbert. yon: W alter Bonsor, South 
Bend, Carbonitieren von His en u. dgl. Man erbitzt daa Metali in Ggw. yon humuB- 
haltiger Erde, welche weniger ais 15% W. entbalt u. dereń Trockenaubatanz einen 
Gebalt yon mehr ala 30% C u. mehr ala 3%  N neben Ca-Salzen in Mengen von 
4,4%  u. darflber aufweiat. ( i .  P. 1422530 yom 6/3. 1922, auag. 11/7. 1922.) Oe.

FertiggnB , G. m. b. H., Berlin-Tcmpclhof, Veredelung der Auflcnflache von 
metallisćhen Gegenstanden aua einer einen geringen Gebalt an Cu oder Ni bezw. 
beiden Metallen enthalteifden Zn- oder Zn Al Legierung mit einem Gebalt yon min- 
deatena 80°/o Zn. Die Oberflache der nach dem Spritz- oder P/eB guB verfahren  her- 
gcstellten Gegenatande wird mit aolchen Sauren, wie HC1 oder HjSO* behandelt, 
die Zn u. Al aufloaen, dagegen Cu u. Ni, aolange Zn oder Al yorbanden iat, nicht 
angreifen. Ea hinterbleibt eine feat haftende glatte Scbutzachicht aua Cu oder Cu-Ni 
von tief achwarzer Farbę. (D. E . P. 393537 KI. 48d yom 3/11. 1921, auag. 
3/4. 1924.) Mai.

General E lectric Company L im ited und Frederic Shand Goncher, London, 
Hersttllung ton Mttallfaden oder -drahten, beaondera aus schwer schmelzbaren 
Metallen. Die geapritzten oder gezogenen Faden oder Drahte werden zunachst, 
z. B. bei 1600° u. zweckmaBig in rednzierender A tm . geglttbt, dann unter Erhitzen 
auf maBige Temp., z. B. 300°, einer Bebandluog, z. B. dem Ziehen durch eine D3ae, 
unterworfen, welche im Metali eine Spannung erzeugt, u. hierauf durch eine WSrme- 
tone yon sebr hoher Temp. — hoher WeiBglut — hindurchgefiihrt. — Die Erzeug- 
nisae laBsen aich biegen, obne brlichig zu werden, u. sind gegen hohe Tempp. sehr 
widerstandsfahig. (Oe. iP. 95478 yom 24/10. 1921, ausg. 27/12. 1923. D. Piior. 
28/10. 1920.) KOHLING.

IX. Organische Praparate.
L, Gay, Destillation und Rektifikation. Die frilher (Chimie et Industrie 10.
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828; C. 1924. I. 1270) entwickelte Warmetheorie des Vfa. wird auf ein Gemisch 
von Bzl., Toluol u. Metaxylol angcwendet. Die Trennung der 3 Stoffe wird rechner. 
yerfolgt u. die dabei erhaltenen ErgebniBse werden in Scbaubildern u. Tabellen 
lusammengeatellt. Sie Bind allgemein giiltig u. aufjedea ternare Gemiach anwendbar. 
(Chimie et Industrie 10. 1026—42. 1923. Montpellier.) RtfHLE.

W ilhelm  Traube, Berlin, Athylchlorid. (A. P. 1470656 vom 4/2. 1922, ausg. 
16/10. 1923. — C. 1923. II. 741.) S ch o ttla n der .

Carbide & Carbon Chemicals Corporation, New York, iibert. von: George
0. Curme, Jr., Pittsburgb, Pennsylyania, V. St. A., Verfahren tum Chloricrcn gas- 
fórmiger Kohlcnwassentoffe. Die KW-stoffe werden mit C)a in Gasform yermiBcht 
u. unter AueschluB von Feuchtigkeit bei erhohtcr Temp. iiber geeignete Kataly- 
satoren geleitet u. die BeaktionBprodd. von hoherem Kp. ais der KW-stoff aus dem 
Gasgemiaeh durch Yerfliissigung abgetrennt, worauf der nicht in Bk. getrctene 
KW-stoff in den Arbeitsgang zuriickgefuhrt wird. — Z. B. wird reines, nicht durch 
•N, oder andere Gase verd. CHt mit 5—10% trockenem Cls gemiecht u. iiber eben- 
falls yollig trockene akt. Kohle bei erhohter Temp. geleitet. Da bei dieser Arbeits- 
weise jegliche Feuchtigkeit ausgeBchloasen iat, kann man die Bk. in eisernen oder 
Btahlernen Rohren durchfuhren. Das Reaktionsgemiflch wird zunachst durch einen 
mit W. gekiihlten Kondensator geleitet, in dem aich Chlf. u. CClt teilweise ab- 
BcheideD, alsdann nach Kompression unter mebreren at. Druck durch eine Warme- 
au8tauschvorr. in einen Verfliissigungs- u. Rektifizierturm nach L in d e  geleitet. Die 
Temp. in dem Turm ist derart niedrig, daB'aich alle Bestandteile des gasformigen 
Gemisches, mit Ausnahme von CH,, kondensieren u. ais fl. Gemisch zuriickbleiben. 
Daa Methan wiid in die WSrmeaustauschyorr. zuruckgefiihrt u. dann nach Znsatz 
von Clj yon seuem in den Katalysatorraum. Das fl. Gemisch, enthaltend HC1 
Kp. -80°, C R  f i l  Kp. —24°, CH ,G\ Kp. + 42° u. Spuren Chlf. Kp. +61" u. CCI* 
Kp. -j-78°, wird dann fraktioniert u. in ublicher Weise rektifiziert. Die fl., wasser- 
freie EGl kann in Stahlzylinder gefullt u. so in den Handel gebracht werden. Nach 
dem gleichen Verf. lassen aich auch andere gaaformige KW-stoffe, wie Athan, 
chlorieren, sowie die analogen Br-Derivv. gewinnen. (A. P. 1422838 vom 7/7.
1920, ausg. 18/7. 1922.) Sc h o ttla n der .

Hermann Planson, Hamburg, Acetaldehyd oder Esstgsaurc. aut Acetylen. 
(A.P. 1471058 yom 13/1. 1921, auBg. 16/10. 1923. — C. 1923. IV. 659 [Schw z. P. 
98557]) S c h o ttla n d er .

The Barrett Company, New Jersey, iibert. von: George C. B ailey, Wood- 
cliffe-on-HudBon, Charles W. Fischer, Grantwood, New JerBey, und John F. W. 
Schulie, Edgewood, Maryland, V. St. A., Verfahren tum Reinigen von Maleinsaure. 
Die durch katalyt. Oiydation von Bzl. gewonnece rohe Maleinsaure enthalt neben 
Benzochinon noch dunkelgefaibte Z3rsetzungsp odd., yon denen Bie weder durch 
Dest. mit WaaBerdampf noch im Vakuum getrennt werden kann. Dies ist jedoch 
moglich, wenn man die rohe trockene Saure oder ihre konz. wss. Lsg. zuaammen 
mit einem organ. Loaungsm., in dem die Saure wl., das Benzochinon dagegen 11. 
ist, deat. Ein solches Loaungsm. ist z. B. Xylol, ferner Toluol, Solventnaphtha, 
schwere SoWentnaphtha oder auch Petroleumdestillat. Bei der Deat. gehen zu- 
n&chat W. u. organ. Losungam. zusammen mit dem Chinon u. anderen Verunreini- 
gungen iiber, wahrend in dem DeatillationsgefóB Maleinsaureanhydrid zurfickbleibt 
u- erat am SchluB iibergetrieben wird Beim Abkuhlen der DeBtillate scheidet aich 
die Maleinsaure ab, wahrend die Verunreinigungen in Lsg. bleiben. (A. P. 1424138 
vom 9,2. 1921, ausg. 25/7. 1923.) S c h o t t la n d e r .

The RoeBler & Haslaoher Chemical Company, New York, ubert. yon: 
Otto Liebknecht, Frankfurt a. M., Cyanwatierstoff. Man bebandelt ein Gemisch
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einea Alkalicyanid* u. einea Metallaalrea, deasen Base unbeatandige Cyanide bildet, 
mit W. (A. P. 1486592 vom 24/11. 1922, ausg. 11/3. 1924.) K a u sc h .

Oscar L. Barnebey, Cleveland, Ohio, Cyanide. Man erhltzt Schichten einer 
Base oder einer eine solche enthaltenden Verb. mit Kohle u. N,. (A. P. 1897 613
vom 19.3. 1919, ausg. 22/11. 1921.) K a u sc h .

M ltsabishi Kogyo Kabnshikl Kaisha, Tokio, iibert. von: Tatsnsaburo Hara, 
Japan, Cyarnde. Man latJt N, auf eine Alkaliyerbindung, die mit einer katalyt. 
Snbatanz (FpjOj enthaltende Kohle) gemischt ist, bei hoher Temp. einwirken. 
(A. P. 1485502 yom 25/6. 1920, ausg. 4/3. 1924) K a u sc h .

The M errill Company, San Francisco. Calif., fibert. von: Artłinr L Hal- 
Yorsen, Perth. Amboy, N. J., Cyanide. Man fuhrt eine w. Cyanidlag. mit soęiel 
Saure, ala zum Sauermacben der Lsg. hinreicht, in ein Vakuumgefa8, bringt sie 
darin zum Sieden u. die entstehenden Gase u. Diiaopfe unter Minderdruck, in Be- 
riihrung mit einer alkal. Abaorptionefl., um die HCN zu abaorbieren. Die ver- 
bleibenden Wasserdampf enthaltenden Gaae werden mit friacher Cyanidlag. in Be- 
rfibrung gebracht. (A P. 1486137 vom 20/6. 1921, ausg. 11/3. 1924.) K a u sc h .

Wargons A ktlebolag upd Johan Hjalmar Lidholm , Wargon, Schweden, 
CyanamidlSsungen aus Calciumcyanamid. (Oe. P. 95866 yom 16/5. 1922, ausg. 
25/1. 1924. St-hwed. Prior. 1/12.1921. — C. 1924 .1 .1591 [Sohwz P. 100940].) Schottl.

Harry C. H etherington und Joseph M. Braham , Washington, Columbia, 
V. St. A ., Hetstellung von Dicyandiamid. Calciumcyanamid wird mit W. unter 
Rahren bei Tempp. unterhalb 50° yermiacht u. za der filtrierten Lsg. die zur Neu- 
tralieation der Halfte des anweaendeniCa erforderliche Menge H ,S04 gegeben. Das 
ausgeachiedene CaS04 wird entfernt u. in die LBg. unter gutem R&bren u. unter 
Druck soviel H ,804, die schwficher ala 609 Bó. iat, in Form einea feinen Begena 
eingefiibrt, um die B. von sauren Schichten in der Lag. zu yermeiden, daB der Reat 
deB Ca ala CaSO* gebunden wird. Die nochmala filtrierte Lsg. wird bis zur Ab- 
seheidung dea groBeren Teila de8 Dicyandiamids in feater Form konz. Das kry- 
atallin. Prod. wird in bekanńter Weiae gereinigt. Ea wird bo die B. yon Harnstoff 
wesentlich yerringert. (A. P. 1423799 yom 28/6. 1921, ausg. 25/7. 1922.) S c h o t t l .

W argons A ktiebolag und Johan Hjalmar Lidholm , Wargon (Schweden), 
Harnstoff aus Cyanamid. (N. P. 37111 yom 21/8. 1922, ausg. 9/4. 1623. Schwed. 
Prior. 3/2. 1922. — C. 1924. I. 1591 [Schwz. P. 101400].) S c h o t t l An d e b .

Farbwerke vorm. Meieter Lucius & Bruning, Hdcbat a. M., Verfahrcn zum 
Chlorieren eon Benzol. Bil. in Dampfform wird zusammen mit HCl Gaa oder 
diesem u. O, oder Luft bei Tempp. oberbalb 300* iiber solche Katalyaatoren ge- 
leitet, die die B. yon freiem Cl, aua HCl u. O, bewirken. — Z B. wird ein Ge- 
misch aua Bzl-Dampf, HCl-Gas u. O, durch ein auf 400° erhitztes, aus saurefestem 
Materiał beB tebendeB  u. mit kleinen Bimeateioatiicken, die mit CuCI, getrSnkt sind, 
geftllltea Rohr u. yon dort in einen Kilbler geleitet. Daa Kondensat besteht aus 
yerd. was HCl u. einem Gemisch aus Bzl. u. Monochloi benzol. Das abgetrennte 
u. mit Alkali gewaschene Gemiach wird fraktioniert u. bo yon kleinen Mengen 
hdher chlorierter Prodd. ge?cbieden. Daa unyeranderte Bzl. wird in einem neuen 
Arbeitsgang yerwendet. An Stelle yon O, kann man auch Luft yerwebden. (E. P. 
208155 yom 5/12. 1923, ausg. 6/2. 1924. D. Prior. 5/12. 1922.) S c h o t t l An d e b .

Earbwerke vorm. Meiater Luciu* & Bruning, HSchat a. M., .Eersullung 
von Diaminodiaryldialkylmethanen. Salze des Anilina oder aeiner kernmethylierten 
Deriyy., mit freier p-Stellung zur NH,-Gruppe, werden mit aliphat. Ketouen er- 
hitzt. — Z. B. wird Anilincblorhydrat mit Aceton 6 Stdn. unter Druck auf 120 bis 
150° erhittt, das Reaktioasgemiach alkal. gemacht u. daa fiberacbussige Anilin 
mit Wasserdampf abgetrieben. Daa auB ad. W. umkryatalliaierte D ia m in td ip h e n y l-  
dimethylmtthan der Zub. (NH, • C.HJjCtCH,),, Nadeln, F. 132°, ist 1. in yerd. Minerał-
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sauren, 11. in den gebraucblichen organ. Losungamm., unl. in k. W., etwaa 1. in 
sd. W. — Analog erhSlt man aua o-Tolaidin u. Aceton daa Diaminodi-o-tolyldime- 
thylmcthan, F. 71° — u. aua Anilin u. Methyliithylketon dea Diaminodiphenylmtthyl- 
dthylmethan, F. 78°. Die Prodd. Bind wertvoUe Auagangaatoffe f iir  die Heret. von 
Farbstoffan yeracbiedener Gruppen. (E. P. 201722 yom 29/9. 1923, au*g. 28/11. 
1923. D. Prior. 29/9. 1922.) . S c h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours and Company, iibert. yon: Arthur P. Tanberg, 
Wilmington, Delaware, V. 8t. A., Herstellung von Diphenylanin. Anilin -wird in 
Ggw. yon hoehetens 2°/0 W. u. 0,5—3°/o eines Cl,ba!tigen Stoffea ala Katalyaator 
unter Drnck erhitzt. — Ala Katalyaatoren eignen aich besondera HC), ferner Chlor- 
bemol, FeCI, u. NH4C1. Daa Verf. liefert bei Tempp. yon 275—325° nataezu ąuanti- 
tatiye Ausbeuten an Diphenylamin, deaaen Reinigung in iiblicher Weiae durcb 
Fraktionierung erfolgt. (A. P. 1422491 yom 31/5. 1917, auag. 11/7. 1922.) S c h o .

Chemisohe Fabrik  G rieaheim -Elektron, Frankfurt a. M., FiUssigt Aryl- 
phosphorsaurcester. (N. P. 87112 yom 30/3. 1921, au8g. 9/4. 1923. D Prior. 21/4.
1920. — C. 1923. II. 406) Sc h o t t l a n d e r .

Eastman Kodak Company, iibert. yon: Harold von Bramer, Roeheater, 
New York, V. St. A., Herstellung von Hydrochinon. p-Dichlorbenzol wird durch 
Sulfonierung in die l,4-Dichlorbenzol-2-Bulfoaiłure tibergefiihrt u. diese mit was. 
NaOH unter Druck erbitzt. — Man bebandelt z. B. daa p-Dichlorbenzol mit 
raucbender H ,S04 bei 130—140°, gieBt in Eiawaaaer u. aalzt mit NaCl daa Na-Salz 
der l,4-Dichlorbenzol-2-8ulfosaure aua. Dieaea wird mit waa. N»OH in einem Auto- 
klaven aua Fe, Cu oder Bronze unter Druck auf 175—200° erbitzt. Nach 25 Stdn. 
15Bt man erkalten u. eauert die Leg. mit HCl achwach an. Nach kurzem Kochen 
wird aua der erkalteten Lsg. daa Hydrochinon in der tiblicben Weiae abgeacbieden, 
z. B. durch Eitraktion mit A. oder einem anderen geeigneten organ. Loaungam. 
(A. P. 1421869 vom 28/6. 1920, aueg. 4/7. 1922.) SchottlAn d e r .

Semet-Solyay Company, Solvay, New York, tibert. yon: Chauneey C. Loomia, 
New York, V. St. A.. Herstellung von Salicylaldehyd. Saurea bordiaalicylsaures Na 
wird in Ggw. von Na,S03 oder NaHSOa mit Na-Amalgam behandelt. — Man loat 
*■ B. Salicylaaure, Ns,BłO, u. HaBO, in W. unter Erwarmen u. gibt zu der er
kalteten Lag. unter kraftigem Riihren zunachat NaHSOa u. dann langaam Na- 
Atnalgam bei einer Temp. yon 15°. Nach Abacbeidnng u. Entfernung dea Hg wird 
die Lsg. bia zur Krystallisation anorgan. Salze deat. u. nach Zugabe yon W. zu 
dem Rttckatand die Deat. wiederbolt. Die yereinigten Deetillate werden hierauf 
emeut deat., bia kein Ol mehr iibergeht, u. hierauf daa Ol vom W. getrennt. 
Durch den Zuaatz yon Sulfiten oder Biaulfiten wird eine Zera. dea Salicyl- 
aldehyds wahrend der Red. yerhindert. (A. P. 1427400 yom 23/6. 1921, ausg. 
29/8. 1922.) Sc h o ttla n d er .

C. F. Boehringer & Soehne G. m. b. H., Mannheim-Waldhof, N-substituiertes 
Aminobemoetaurederieat. (Schwz. P. 102 683 vom 13/7. 1922, ausg. 17/12. 1923.
D. Priorr. 20/7. 1921 u. 11/5. 1922. Zus. zu Schwz. P. 101513; C. 1924. 1. 1595. — 
C. 1924. I. 1595 [Oe. P. 94307].) S c h o ttla n d er .

The Barrett Company, New Jeraey, V. St. A., iibert. yon George C. B ailey, 
Woodcliff on-Hudaon, und Auguatua E. Ćraver, Cliffaide, New Jeraey, Y. St. A., 
Katalytische Oxydation von Acenaphthen. Dampformigea Acenaphthen wird zu- 
sammen mit 0,-haltigen Gaaen, beaondera Luft, bei 250 —550° Uber Katalysatoren, 
wie die Oiyde dea Al, Fe, Ni, Co u. der Metalle der 5. u. 6. Gruppe dea period. 
Syatema geleitet. Am besten eignet aich auf Bimaatein medergescblagenes V-Oxyd. — 
Bei 400° entsteben aua einem Gemiach von 1 Teil KW-stoff u. 6,2 Teilen Luft 
nebeneinander Acenaphthenchinon, Naphthalsaureanhydrid, Naphthaldehydsciure u. 
Acenaphłhylen im YerbSltnis yon 0,41:11, 1:6)33:23,48 neben Spuren yon MaUin-
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saure, Phthalsaurc u. Bisaccnaphthylidendiketon. Die Trennung der Osydations- 
prodd. erfolgt entweder durch fraktionierto Kondensation oder durch Eitraktion 
der Sauren mit Na,CO, u. des Chinons mit NaHS0,-Lsg. (A. P. 1439500 vom 
29/5. 1920, ausg. 19/12. 1922.) Sc hottlAn der .

N ational A nilinę & Chemical Company, In a , New York, fibert. yon: 
Harry F. Lew is, Buffalo, New York, V. St. A., Yerfahren zum Beinigen von 
Anthrachinon. Rohes Anthrachinon wird in Chlorbenzol oder techn. o-Dichlor- 
benzol h. gel., die h. Lsg. yon ungel. Bestandteilen abfiltriert n. das beim Abkiihlen 
der Lsg. krystallisierende Anthrachinon yon der Mutterlauge abgetrennt. — Ein 
Beispiel fUr die Reinigung von durch Osydation von Rohanthracen mit CrO, erhalt- 
lichem Rohanthrachinon iat angegeben. Es iat so moglicb, aus pinem 88°/0ig. ein 
Anthrachinon yon 99% Reinheitsgrad zu gewinnen. (A. P. 1429514 vom 22/12.
1920, ausg. 19(9. 1922.) S c h o t t l a n d e e .

The Barrett Company, New Jersey, ubert. yon: Arthur G. Williams, 
Grantwood, New Jersey, V. St. A ., Herstellung von Dicarbonsauren mehrkerniger 
aromatischer Kohlcnwa&serstoffe. o-Chinone, wie Phenanthrenchinon, Acenaphthcn- 
chinon, Retcnchinon, Picenchinon, Fluorenchinon, Chrysenchinon oder die ent- 
aprechenden Hydrochinone, werden in alkal. Lsg. mit Na,O,, H ,0 , oder Luft be- 
handelt. Geht man yon den Chinonen aus, so miiasen diese zuyor reduciert werden, 
z. B. mit Na,Sf0 4 in aikal. Lsg. — Aus Phenanthrenchinon oder Phenanthren- 
hydrochinon entsteht ao z. B. 2,2'-Diphcnyldicarbonsaure (Diphensaure) u. aus 
Acenaphthenchinon oder 7,8Dloxyacenaphthylen die Naphthalin-l,8-dicarboniaure. 
Analog laBaen sich Kernsubstitutionsprodd. der Chinone, wie die A lkyl-, Halogen-, 
Oiyderiy?. oder Sulfosiiuren in die entsprechenden Dicarbonsauren uberfuhren. 
Die Oiydation erfolgt am besten bei Tempp. yon 40—50° u. yerlauft wesentlich 
glatter ais die bisher ubliche mit CrOs. (A. P. 1423980 vom 22/3. 1921, ausg. 
25/7. 1922.) S c h o t t la n p e b .

The Gas L ight and Coke Company, ubert. yon: W illiam  Lewcock und 
Snow Blagbnrn Tallantyre, London, England, Kondensationsprodukte aus Carb- 
azol oder dessen Derivaten mit p-Nitrosophenolen. (A. P. 1465853 yom 27/3. 1923, 
ausg. 21/8. 1923. — C. 1923. IV. 949 [E. P. 201624].) S c h o t t l a n d e b .

Leopold Cassella & Co., Gesellsohaft m it besohrankter Haftung, fibert. 
yon: Louis Benda, Mainkur b. Frankfurt a. M., Herstellung von Acridinderivaten. 
Man bebandelt 11. Salze des 3,6-Diamino-lO alkylacridiniums mit Tannin in Ggw. 
saurebindender Mittel. — Z. B. werden wbs. Lsgg. von 3,6 Diamino-lO-methylacri- 
diniumchlorid, Tannin u. 2 n. Na-Acetat yermischt. Der Nd. wird abfiltriert, mit 
W. gewaschen, gepreBt u. getrocknet. Das 3,6-DiaminolO-methylacridiniumtannat 
dunkelorangelbes Pulyer, swl. in k. W., etwas besser I. in h. W. u. A., in konz. 
H,SO, fast farbios 1. mit atark griiner Fluorescenz, gibt beim langeren Kochen mit 
yerd. HC1 eine hellorange gefarbte Lsg. Das Prod. iat yollstandig gesehmacklos, 
wahrend daa 3,6-Diamino-l-methylacridiniumchlorid sogar in einer yerd. Lsg. von 
1: 40000 stark bitteren Geschmack aufweist. Es findet therapeut. Verwendung ais 
Wundstreupuleer u. ais innerliches Antisepticum per os, wobei es die Hals u. Rachen- 
schleimhaute nicht anfarbt. Im Darm wird ea in eine 1. Verb. iibergefuhrt u. ubt von 
dort aus seine Wrkg. aus Aucb zur Hcrst. echter Farblacke kann das Tannat 
dienen. Analoge u. Homologe des 3,6-Diamino 1-metbylaeridiniumchlorids geben 
mit Tannin ahnlicbe Verbb. (A! P. 1427432 yom 14/7. 1921, ausg. 29/8. 
1922.) ' S c h o t t l An d e b .

F. Hoffmann-La Eoohe & Co., Akt.-Ge«., Basel (Schweiz), Leicht ISsliche 
Verbindungen der Isopropylallylbarbitursaure. Nach dem Verf. des Schwz. P- 84997 
erh&lt man durch Einw. yon Diathylamin auf Diathylbar bitursaure ein in W. mit 
alkal. Rk. U. Salr, dessen wss.' Lsg. im Gegensatz zu derjenigen des Na-Salzes,
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insbesondere in Ggw. von A. oder Glycerin, haltbar ist u. siph deshalb auch in 
Form von subcutanen Injektionen ais Scblafmittel auwenden laBt. — Auch die Iso- 
propylallylbarbitursaure laBt sich mit Diathylamin u. Dimethylamin zu Prodd. von 
analogen Eigenschaften yereinigen. Zur Daret. der Salze lost man die Saure in 
absol. A. oder A. u. vermischt die Lsg. mit waaaerfreiem Diathylamin bezw. einer 
alkoh. Dimetbylaminlsg. Die alkoh. Lsgg. lassen sich in beliebigem Yerh&ltnis mit 
W. yerdiinnen, ohne daB die Saure auskrystallisiert. Bei Yerwendung von A. ala 
LSsungsm. fallt das betreffende Aminsalz ais unl. krystallin. Nd. aus. (Bchwz. P- P. 
94623 vom 4/4. 1921, ausg. 1/5. 1922 u. 94624  vom 6/4. 1921, ausg. 16/5. 1922. 
Zuss. ZU Schwz. P. 84997.) SCHOTTLANDEB.

S. Karpen & Bros., West Virginia, iibert. von: Carnie P. Carter und Albert
E. Coxe, PittBburgh, Pennsylyania, V. St. A., Her S te llu*  g von Formaldehyd und 
Hezamethylentttramin. Man laBt auf Athylen bei erhohter Temp. Os , oronisierte 
Luft oder ozonieieiten 0 S u. Wasserdampf einwirken. — Hierbei yerlaufc die Bk. 
im Sinne der Gleichungen:

C,H4 +  03 =  CjH.O,; CsH40 8 =  CH,0 +  HC02H;
C,B40, +  H,0 =  2CH.0 +  H,0,.

Durch die Ggw. von W. wird das intermediar gebildete eiplosible Athylen- 
otonid sofort zerlegt u. die -B. von HCO,H zugunsten derjenigen yon CBt O zuriick- 
gedrangt. Leitet man z. B. C,H1 u. ozonisierte Luft zusammen mit ca. 100° h. 
Wasserdampf in eine Trommel, bo betragt die Ausbeute an CHjO 70% mehr, 
besw.. an HCO,H 15% u. weniger. Yerwendet man uberhitzten Wasserdampf, so 
ist die CHjO-Ausbeute noch hoher. Die Reaktionsgase werden aus der Trommel 
in einen W. cnthaltenden Skrubber geleitet. Nach Absorption laufc die gesatt Lsg. 
in ein GefaB, das mit NaOH, KOH, wss. NHa oder Ca(OH)a bescbickt ist. Die 
HC0,H wird dabei ais Formiat gebunden. Zu der neutralisierten Lsg. gibt man 
alBdann wss. NHS in geringem tjberscbuB u. yerdampft, zweckmaBig im Vakuum, 
zu einem dicken Sirup oder zur Trockne. Der Ruckatand wird mit CCI4 oder einem 
anderen LoBungsm. fiir Hexamethylentetramin, in dem die Formiate unl. sind, aua- 
gekocht, die h. Lsg. filtriert u. zur Krystallieation gebracht. Will man aus der 
geeatt. Lsg. CH,0 gewinnen, so neutralisiert man sie mit Ca(OB), oder NaOH u. 
dampft zur Troekne ein, wobei ein Teil des CH,0 iibergeht u. gesammelt wird. 
Man erhitzt noch einige Zeit uber 100°, um etwa entslandenen polymeren CH,0 zu 
verdampfen. Die Formiate bleiben ais fester Ruckatand zuruck. Das Destillat 
enthalt eine yerd. CH,0-Lsg., die in bekannter Weise konz. werden kann. (A. P. 
1423753 yom 27/8. 1920, ausg. 25/7. 1922.) S c h o t t la n d e k .

Martin Freund und Edmund Speyer, Frankfurt a. M., Isomere Bedukłions- 
produkte des Oxykodeinons. (A. P. 1468805 yom 15/7. 1921, ausg. 25/9. 1923. —
C. 1922. II. 874 [Holi. P. 6646] 1219 [Holi. PP. 6G69 u. 6672].) S c h o ttla n d ek .

Xn. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
W. W. Vogt und E. D. Evans, B at Poistonsche Geeete und verwandte Eigin- 

sćhaften bei Gummimitchungen. (Vgl. Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 33; C. 1920. 
IV. 18.) Vff beachaftigen sich mit der Struktur yon Gummimischungcn, den me- 
chan. Beziehungen zwiachen Gummi u. Fullmittel, u. dem EinfluB dereelben aut die 
physikal. Eigenschaften der Mischung. Die Form der Fullmittel hat EinfluB auf das 

oisEonache Gesetz, die Yolumzunahme beim Zug, bleibende Dehnung u. die Zug- 
estigkeit der Gummimischung. Die Verss. zeigen, daB man zu unterscheiden hat 

zwischen an isotrop en  u. isotropen Fullmitteln. Die ersteren, wie Graphit, Glim- 
“*er> Tripel, Ton, Magnesiumcarbonat u. Leim, bewirken in Mischungen Anisotropie 
er Eigenschaften, wahrend die letzteren, wie GasruB, LampenruB, Eiaenoxyd, Zink- 

0Iyd, Lithopone, Baryt dieses nicht tun. Das Verhaltnis Dicke zu Breite bei Deh-
^  1- 185



2826 K a u t s c h u k ; G u t t a p e b c h a ; B a l a t a . 1924. I.

nung der Proben • nimmt bei anisotropen Fiillmitteln stiindig ab, wahrend es bei 
isotropen Fiillmitteln koDBłant ist. Bei niedrigen Debnungen geben alle l B o t r o p e n  

Fiillmittel fur die Poiaaonache Gleichung den Wert 0,5. Mischungen mit anisotro
pen Fiillmitteln geben yerachiedene Werte fiir Zugfestigkeit je nachdem, ob die 
Probe in Richtung des Korns, senkrecht oder quer dazu geschnitten ist. Fur die 
VerB3. wurden Mischungen yerwandt entbaltend 20 Tle. FUUmittel auf 100 Tle. 
Gummi. Es zeigte sich ein Unterschied zwischen den verschiedenen Sorten Baryt; 
der gewohnliche, ein gemahlenes Prod., das keine Partikel von geometr. Form mehr 
enthalt, ist iB otrop, wahrend der Spezialbaryt, fast ganz aus langen, Aachen Nadeln 
u. Platten bestehend, Bich anisotrop yerhalt. Die anisotropen Fiillmittel sind dar- 
an erkenntlicb, daB sie MischuDgen ergeben, die wie z. B. Glimmer, leicht spaltbar 
sind; auBerdem sehen sie seidig aus u. geben in Suspensionen in W. Schlieren- 
bildung. Die Wrkg. der anisotropen Fiillmittel ist so zu erklaren, daB diesclben 
sich beim Mischen mit ihrer langsten Achse in  der Kalanderrichtung einstellen, so- 
daB also in der Kornrichtung die Lange der Fullmittelteilchen am groBten ist, senk- 
recht dazu am kleinsten. Da die Menge des dazwischenliegenden Gummis sich 
umgekehrt dazu yerhalt, ao ist fiir eine beBtimmte Debnung in den yerachiedenen 
Eichtungen eine yerschieden groBe Kraft notig. Die bleibende Debnung ist um so 
groBer, je kleiner die TeilchengroBe ist. (Ind. and Engin. Chem. 15. 1015 bis 1018. 
1923. Akron.) P ie c k .

Dnbosc, Adsorption, Absorption und Diffusion von Gattn in BeriChrung mit 
BohkautschuJc, vulkanisiertem KautschuJc und Ballonstoffen. Die Einw. yon Gasen 
auf Kolloide wie Kautschuk nimmt folgenden Weg: 1. A d so r p t io n  =  Konden- 
sation an der Oberflache; 2. A b so r p tio n  «=• Eindringen is  das Innere; 3. Dif- 
fu s io n  ■=» Verteilung im Inneren. Alle 3 Erscheiouugen sind abhangig von der 
Temp., der Einwirkucgedauer des Gasea u. dessen chem. Natur. Die DurchlSeaig- 
keit der Gewebe fdr z. B. Wasserstoff nimmt Btark zu, wenn deraelbe mit Spuren 
H,S yerunreinigt ist. 'Ein App. zur Messung der Absorption iat yon G e r h a r d  

(Bonn) konstruiert worden. R e y c h le b  hat die Absorption yon CO, u. SO, studiert. 
Nach ihm  berechnet Bich die Absorption yon SO, nach der Formel C =• Ke (G/C’ 
=  25,6 — 26). Hierin ist C die Konz. des SO„ C' die Konz. des Gases auBerbaib 
SO,. (Caoutchouc et Guttapercha 2 0 . 12009-12010. 1923.) P ieck .

B. W. Lunn, Die mcchar.ische Struktur tton Gummi. Nach Beschreibung der 
Struktur des Latex u. der bekannten Erscheinungen bei der Koagulation, epricht 
Vf. ausfilbrlich iiber das sogenannte Kalanderkorn. Weeentlich Neues bringt Vf. 
nicht. (India Rubber Journ. 67. 467—70. 505—7.) P ie c k .

Harlan A. Depew, Wirkung der Yariation des SćhwefeV und Hexamethylcn- 
tetramingehaltei auf die Eigenschaften non Kautschuhnischungen. Vf. legt seinen 
UntersB. eine konstantę Miachung aus Kautschuk, Zinkoxyd u. K ohlenschw arz zu- 
grunde u. yariiert nur die Mengen von S u. Hexa. An Eand eines reicben Żabien- 
materials iiber die Werte fur Bruchlast, °/0 Yerlangerung, Last bei 300% u. 450% 
YerlSngerung, freien S n. Ausbluhen bei der Herst. u. nach 25 Monaten, u. zwar 
bei ver8chiedenen Vulkanisationszeiten, kommt er zu folgenden SchlSaaen: Bei Ge- 
halt an freiem S yon durcbschnittlich 1,1% tritt kein Ausbliihen auf, ein stsrkes 
Ausbliihen bei 2% freiem S. Der Total-S-Gehalt darf, um Ausbliihen zu yermeiden, 
auf Kautschuk berechnet, den gewflnschten Yulkanisationsgrad -J- 1 niebt iiber- 
schreiten. Bruchlast u. % VerlSngerung wachsen mit abnehmendem S-Gebalt, 
ebenso mit zunehmendem Acceleratorgehalt. Bei niedrigetem S- u. bflchstem Acce- 
leratorgehalt sind die physik. Eigenschaften die hochsten.’ Der Vulkani8ations- 
koeffizient hfingt nacb C ra n o b  u a. (India Bubber Journ. 58. [1919] 1201) beim 
Optimum der Vulkanieation yom yerwendeten Accelerator ab, Die Versa. zeigen, 
daB deraelbe ebenfalls in betrfiehtlichem MaBe yom S Gebalt abhSngt. Die Prii-
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fangen von G eeb  u. E v a n s  (India Rubber World 64. [1921] 887), die der ttber- 
yulkanisatlon die beaondere Bedeutung fiir rapides Altem der Kautaehukprodd. zu- 
achreiben, werden kontrolliert. Ea ergibt aich, daB Miacbungen mit niedrigom 
S-Gehalt weniger leicbt iiberyulkanisiert werden, ala aolche mit hohem S-Gehalt. 
Beim Optimum der Vulkanisation bewirkt aber weder die Menge von Hcxa, nocb 
die yon S innerhalb der Grencen dieser UnterBS. eine beaondere Verachlcchteiung 
beim Altem. (Ind. and Engin. Chem. 15. 532—13. 1923. Palmerton [Pa.], New Jersey 
Zink Co.) W. L in d n e b .

C. C. Loomis und H. E.' Stump, Gummilatex. (Chem. Metallurg. Engineering 
29; 184—87. 1923. — C. 1924. I. 1276.) P ie c k .

E. de W ildem an, Die Gummilatices und ihre Bedeutung fur die Industrie. 
Ea werden die bekannten Verwendungsm6glichkeiten fur Latex auafiibrlieh be- 
Bchrieben. (Caoutehoue et Guttapercha 20. 11893—97, 11919—24, 11973—76. 1923. 
21. 12042-45.) P ie c k .

John B. Tuttle, Wasierige Dispersionen von koaguliertem Gummi, Balata und 
Guttapercha II. (I. u. III. ygl. India Rubber World 67. 213. 488; C. 1923. IV. 498.) 
AuBer reinen Gummidiaperaionen ist Vf. imstande gewesen, auch wasserige Dia- 
persionen hersuat. von Gummi u. S lu sa m m en , von Gummi u. S getrennt, die beim 
Zuaammengeben nieht koagulierten, Gummi, S u. organ. Beschleuniger, Gummi- 
miachungen, die auch noch minerał. Piilletoffe enthalten, Ole, Harze uaw. Ali 
diese Dispersionen zeigen der Verwendung von Latei gegeniiber groBe Vorteile. 
Sie konnen erheblich koni. aein, u. die Gefahr yorzeitiger Eoagulation besteht nieht. 
(India Rubber World 67. 291—93. 1923.) PlECK.

John B. Tuttle, Wasserige Dispersionen von koaguliertem Gummi, Balata und 
Guttapercha IV. (III. vgl. India Rubber World 67. 488; C. 1923. IV. 498.) Eine 
weitere Ausarbeitung des Verf. fiihrte dazu, ohne jegliche AnwenduDg eines organ. 
LosuDgam. ausiukommen u. die Arbeitezeit weitgehend zu yerkurzen. Die Dis- 
peraionen enthalten bis 80°/o Gnmmi, konnen aber beliebig mit W. verd. werden, 
ohne zu koagulieren. Die Dispersionen in W. haben vor denen in Bzl. den Vor- 
teil, daB in ihnen der Gummi nieht g?quollen is t ,  alao beim Trocknen keine 
Sehrumpfung eintritt. Auch benetzt die was. L sg. das Gewebe besser. Zur Herat. 
von Schwammgummi aind die Dispersionen in W. das gegebene Materiał. (India 
fiubber World 69. 219—220.) P ie c e .

H. E. Simmons, Technisćher Kursus der Kautsćhukfabrikation. (Vgl. Caout- 
ehoac et Guttapercha 1921. 10782; C. 1921. IV. 472.) E3 werden weiter behandelt: 
Theorien aber die Konst. des Kautschuks, der Bynthet. Kautschuk, pbysikal. u. 
chem. Vers. am Rohgummi, Vcrarbeitung u. Verwendung der anorg. Fiillmittel, u. 
«war Schwefel, Chlorachwefel, anorgan. Beschleuniger wie Bleiglatte, BleiweiB, 
Kalk, Magnesia, reine Fiillmittel wie BaS041 Al-Verhb., SiOj, Asbest, CaCO,. Ea 
folgen die weiBen, roten, schwarzen, gelben u. blauen Mineralfarben. (Caoutehoue 
et Guttapercha 18. 10877—86; 11054—56; 11130—34. 1921; 2 0 . 11672-74; 
11709-H , 11765—66; 11877—80. 1923.) P ie c k .

B. W. D. Luff, Die Vulkaniiation, seit ihrer Entdećkung bis zum heutigen 
Tag. (Caoutehoue et Guttapercha 21. 12072—74. India Rubber Journ. 6 6 . 725. 
mb 732. 1923.) v P ie c k .

Henry P. Stevens, Die Tulkanisation von Gummi. II. (I. ygl. India Rubber 
Journ. 65. 753; C. 1923. IV. 247.) Besprochen werden: Zusammenhang zwischen 
'Ulkanisationakocffiiienten u. Quellungayermogen des Vulkanisats, die mit Poly- 
ttieriaation u. Depolymerisation bezeichneten Erseheinungen, die yerschiedenen 
Aiten der HeiBmlkanisation, Vulkanisation in Lsg., Kaltyulkanisation nach

A C H K Y I Bloch, P a b k e s , Vulkanisation ohne S (Ostbo m y sslen sk i), EinfluB der
185*



2 8 2 8 H lr[. Ka u t s c h u k ; G u t t a p e r c h a  ; B a l a t a .' 1 9 2 4 . I.

N-haltigen u. acetonl. Substanzen des Rohgummis auf die Vulkanisation, anorgan. 
Beschleuniger. (India Rubber Journ. 65. 925—31. 1923.) P ie c k .

H enry P. Stevens, Dic YulJcanisation von Gummi. III. (II. ygl. vorst. Bef.) 
Auefiibrliche Bespreehung der organ. Beschleuniger, ihre chem . Zqb., Wirksamkeit 
bei verscbiedcnen Tcmpp. u. in Verb. mit ZnO. Es folgt eine Zueammenstellung 
der v ersch iedenen  Tbeorien iiber die Vulkanisation, achlieBlich Zahlen fiir den 
Yulkanisationskoeffizienten bei yerB chiedenstem  Gosamt-S-Gehalt. (India Rubber 
Journ. 66. 183-87. 225—29. 1923.) P ie c k .

L. In g lis  Collins, Vorbereitung der Waren sur Vulkanisation. Damit die 
Waren wahrend der Vuikanisation ibre Form niebt yerlieren, miissen sie bei der 
Heicung fest yerpackt werden. Entweder sie werden mit Stoff umwickelt oder 
ganzlich in Talkum eingebettet, das so ais Form wirkt. Bei der Hartgummi- 
fabrikation wird auch zuweilen Talkum yerwandt, in den meisten Fallen dagegen 
Zinnfolie. (India Rubber Journ. 66. 333-36 . 1923.) PlECK.

G. Stafford W hitby, Vulkanisationsbe!chleuniger. Unter den wirksamsten 
organ. Beschleunigern sind zu unterecheiden: 1. Salze der Dithiocarbaminsauren mit 
sekundaren Aminen, 2. Dithiosauren u. dereń Salze, 3. Xanthogenate, Ł Mer- 
captobemothiazole u. dereń Mercaptide, 5. Diaulfids der folgenden Rlassen: a) Thi- 
uramdisulfide, b) Dithioacyldisulfide, c) Dixanthogtr\ate, d) Dibenzothiazoldisulfide. 
Yon den yerschiedenen Tbeorien, die die Wrkg. der Beschleuniger zu erklaren 
yersuchen, ist die von B r t j n i  u. R o m a n i (C. 1923. II. 533) noch die umfassendste. 
Danach beruht die Wrkg. auf der Umwandlung der Disulfide in Monosulfide u. 
gleichzeitiger Abspaltung yon besonders akt. S. Auch Thiocarbanilid, Aldehyd- 
ammoniak, Hydrobensamid lasaen sich in dasselbe Schema einordnen, da sie zu
nachst Disulfide zu bilden im Btande seien. Allerdings ist die Theorie noch nicht 
esperimentell bcwiosen.

Ais ganz netier Gesichtspunkt erscheint die Ansicbt, daB die Beschleuniger 
ibren EinfluB nicht der Einwirkung auf den Schwefel, sondern auf den Kautschuk 
yerdanken. Da die meiBten Beschleuniger Basen sind oder eolche entstehen lassen, 
bilden sie mit den Kautschukharzen Seifen, die, wie auch z. B. Alkaliseifen, da- 
durch beschleunigend wirken, daB sie den Dispersionsgrad des Kautschuks erhohen. 
(Ind. and Engin. Chem. 16. 1005-8. 1923. Montreal.) P ie ck .

L. B. Sebrell und C. E. Boord, l-Mercaptobcnzothiazol und dessen Deritate 
ais VulkanisationsbeschUunigtr. Es wird zunachst die Darst. (ygl. dazu S. 1197) 
beschrieben yon l-Mercaptobcnzothiazol, 1 - Oxybenzothiazol, 1-Amidobenzothiazol,
l-Mercaptobenzoxazol, fi Mercaptothiazolen. Waa die N om en k la tu r d e r besebriebenen 
Deriyy. anlangt, so liegt die folgende Nummerierung des Thiazolringes zugrunde: 

Die Aktiyitat der Beschleuniger nimmt in folgender Reiben- 
folge ab: 3-Methyl-, 3,5 Dimethyl-, unsubstituiert, 4-Methyl-, 
5-Methyl-, 5-Athoxy-, 5-Methoxymercaptobenzothiazol. Di® 
Mercaptobenzothiazole sind nur bei Ggw. von ZnO wirk- 
sam. Die Zn- u. Pb-Salze dieser Thiazole sind wirksamer 
ais die freien Thiazole. Yon allen untersuchten Verbb. 

waren das Zn-Salz des l-Mercapto-5-methylbenzothiasol u. das Pb-Salz des 1 -Mer- 
capto-3-methylbensothiazols am w irk sam E ten . Die Disulfide sind weniger wirksam 
ais die entsprechenden freien Thiazole. Die Beschleunigerwrkg. beruht auf der

n
Gruppe —S—C—SH. Jede Yeranderung derselben hebt die Wirksamkeit fa3t ganz 
auf. Die Mercaptogruppe iBt wesentlicher ala der S des Thiazolringes. Aliphat. 
Mereaptobenzthiazole sind nicht bo gute Beschleuniger wie die aromat. Die Metali- 
talze der Mercaptobenzothiazole sind die eigentlichen Beschleuniger. Da dieselben
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w&hrend der Vulkaniaation zur Zera. neigen, muB ein OberschuB an Metalloiyd 
yorhanden sein.

Die Theorie yon Bedfoed u. Sebrell iiber die Wirkungsweiae der organ. 
Beschleuniger entspricht den Tatsaehen am besten. Danach spielen aich folgende 
Vorgange ab:
2R -  SH +  ZnO =  (R — S),Zn +  H ,0, (R -  S),Zn +  Sx =■ (R -  SSx),Zn, 

(R — SS,),Zn »  (R — S)*Zn +  S (aktiy).
Wenn ea auch nicht gezeigt ist, daB der abgespaltene S besonders aktiy iat, 

so ist dasselbe beim Trithiooxon doch bereits bowiesen. (Ind. and E D gin . Chem. 
15. 1009—14 1923. Columbus [Obio].) Pieck.

C. W. Bedford und H. A. W inkelmann, Beaktionen von Beschleunigern wahrend 
der Vulkanisation. VI. ‘Organische Sauren und anorganische Beschleuniger. (V. 
ygl. lad. and Engin. Cbem. 15. 720; C 1923. IV. 732.) Da im acetonestrahierten 
Gummi Glatte keine Vulkani8ationsbeschleunigung bewirkt, wohl aber, wenn man 
dem Gummi t. B Ólsaure zufiigt, ist anzunehmen, daB bei Abwesenheit der Harz- 
s&uren Gl&tte nicht im Gummi 1. u. somit wirkungslos ist. «Dasaelbe ist der Fali 
bei Magnesia u, Kalk. AuBer den natiirlichen, im Gummi yorhandenen Harzsauren 
haben dieselbe Wrkg. z. B. Stearinsaure, Benzoesaure, ranzige Ole, Harzol, Nadel- 
holzteer u. '■pech u- a. Zucker, nicht ranzige Ole, Vaseline usw., die keine Metall- 
salze bilden konnen, sind wirkungslos. Minderwertiger Kautschuk, der wenig Harz
sauren enthalt, kann daher durch einen Zusatz saurer Stoffe yerbessert werden. 
Zn iBt bei Ggw. organ. Beschleuniger meist notig, um die im Gummi yorhandenen 
fieien Sauren zu neutralmeren. Im Grunde besteht zwischen anorgan. u. organ. 
Beschleunigern kein Unterschied, da die organ. Beschleuniger mit anorgan. Oiyden 
Salze bilden u. die anorgan. Beschleuniger mit organ. Sauren. Bedingung fur die 
Wirksamkeit eines Beschleunigers ist nur, daB das Salz im Gummi 1. ist. — Glatte 
macht z.B. den Kreislauf durch: Oxyd —Seife— Sulfhydrat— Polysulfid — Sulfid, 
das entstandene PbS ist inakt., wiihiend die organ. Saure regeneriert wird u. eo 
ais wahrer Katalysator wirkt. (Ind. and Engin. Chem. 16 32—34. Akron.) PlECK.

Egldio Romani, Vber einige neue Salze des a-Phenylguanylguanidins ais 
Vulkanisatiovisbeichleuniger (ygl. Caoutchouc et Guttapercha 19. 11626; C. 1923. 
II. 533.) Carbonat des a-Phenylguanylguanidins: Darst. 1. Sattigen der konz. Lsg. 
der freien Base mit COt; 2. Zusammengeben von aąuimolekularen Lsgg. yon Base 
u NBjCl. In k. W. wl., h. W. 11. F. 128—130°, geruchlose Krystalle; sehr starker 
VnlkaniBationsbeschleuniger. — Urat des a-Phenylguanylguanidins; aus aąuimole
kularen Lsgg. yon Harnstoff u. freier Base. F. 216—218°, Krystalle, weniger 
bescbleunigend ais das Carbonat. — Sulfhydrat des a-Phenylguanylguanidins: Darat.
1. Sattigen der konz. Lsg. der freien Baae mit H,S; 2. aus aąuimolekularen Lsgg. 
der freien Base u. Ammoniumsulfhydrat. Verliert in der Kalte langsam, in der 
Hitze schnell H,S n. geht Uber in daa Sulfid. Schwach gelbliche Krystalle, 1. in 
heiBem W., F, 155°. Beide sind schlechtere Beschleuniger ais das Carbonat. — 
Polyiulfid des a-Phenylguanylguanidins: Dant. 1. Erhitzen des Sulfbydrates mit S,
2. aus aąuimolekularen Mengen der freien Base u. (NH4),S,. Bestfindige gelbe 
Krystalle, jn CS, unl., F. 209-210°. Weniger beschleunigend ais das Carbonat. — 
Bhodanat des a-Phenylguanylguanidins: aus aąuimolekularen Lsgg. yon NH4NSC 
U- freier Base durch Erhitzen auf 125°. Perlmutterglanzende Krystalle. F. 232°. 
Weniger beschleunigend ais das Carbonat. — Sulfourat des a-Phenylguanylguanidins: 
aus aąuimolekularen Lsgg. yon Sulfohamstoff u. freier Base. Krystalle, F. 142—143°. 
Starker beschleunigend ais das Rhodanat, aber weniger ais daa Carbonat. — Sulfo- 
wat des a-Athyl fl-a-Phtnylguinylguanidirts nach langerem Stehen einer konz. 
ksg- der freien Ba3e in A. mit Athylisorhodanat. Krystalle, F. 246°. Starker 
beschleunigend ais das yorige, etwas weniger ais das Carbonat. — Sulfourat de i
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a-Phenyl-^-ce-Phenylguanylguanidins. Nach mehrtagig. Stehen einer Lsg. der freien 
Base in Benzin mit Phcnylrhoilanat. Kryatalle, viel weniger beaęhleunigend ais 
daa Carbonat. — Dithioearbamat des a-Phenylguanylguanidins aua 8quimolekularcn 
Lagg. von Ammoniumditbiocarbamat u. der froiea Baae. Kryatalle, F. 106°. Fast 
wirkungaloa ala Beachleuniger. — Dithiophenylcarbazinat des a-Phenylguanyl- 
guanidins aua dithiophenylcarb&zinaaurem Ammoninm u. der freien Baae. F. 142°. 
Weniger beachleunigend alB daa Carbonat. Zuaammen mit ZinkeiweiB fiirbt ea den 
Gummi dunkelrot.— Piperidyldithiocarbamat des a-Phenylguanylguanidins durch 
Kochen der aquimolekularen Lagg. yon piperidyldithiocarbaminaaurem Piperidin 
u. freier Baae. ólige Subatanz, die beim Stehen feat wird. F. 94—95°. Sehr viel 
atSrker beachleunigend ala daa Carbonat, aber schwacher ala daa Piperidyldithio- 
carbaminsaure Piperidin. — Phenyldithiocarbamate des a-Phenylguanylguanidins aua 
Ammoniumphenyldithiocarbamat u. freier Baso. WeiBe KryBtalle, F. 140°. Gibt 
in der Hitze H,S ab u. geht Uber in den entBprechenden Sulfoharnatoff. — Ałhyl- 
aanthogenat des cc-Phenylguanylguanidins aua athylxanthogensaurem Ammonium u. 
freier Baae. Schwaoh gelbliche Kryatalle, F. 128°. Weniger boachleunigend ala 
daa Carbonat. — Dithiobrenzichleimsaures a-Phenylguanylguanidin, die berechneten 
Mengen (NH^',8, u. Furfurol werden zusammengegeben. Nach 24 Stdn. werden 
die teerigen Beatandteile abgetrennt, der Rest in x/« der 8quivalenten Menge 
waBriger Lag. der freien Base eingetragen. In guter Auabeute Abscheidung von 
granatroten Kryatallen, F. 158°. StSrker beachleunigend ala daa Carbonat. — 
Benzomercaptothiazolat des a-Phenylguanylguanidins aua einer Lag. von Benzo- 
mercaptothiazol in Ammoniak u. einer waa. Lsg. der freien Baae. Gelbe Kryatalle,
F. 160°. Starker beachleunigend ala daa Carbonat. — Zinkat des a  Phenylguanyl- 
guanidins aua Kaliumzinkat a. freier Baae. Klebrige, an der Luft erhSrtende 
Maase, weniger beachleunigend ala daa Carbonat.

Ea ergibt aich u. a.: 1. Daa a  Phenylguanylguanidin iat eine Behr starkę Base.
2 . Die Erklarung der Beachleunigerwirkung nach B e d f o r d  u . S e b r e l l  kann 
nicht zutreffen. 3. Die Beachleunigerwirkung kann nicht auf der intermediSren
B. yon Sulfoharnatoff beruhen. (Caoutchouc et Guttapercha 20. 12 005— 8. 1923. 
Mailand.) PIECZ.

F. Bolry, tiber die Konstitution des vulkanisierten Kautschuks. Um einen 
Entacheid bu treffen zwiachen der rein chem. Theorie yon Webeb u . einer physiko- 
chem., hat Yf. eine Anzahl Veraa. uber da3 Quellung8yerm6gen yon Vulkanisaten 
hergeat., teils durch trockne Vulkanisation, teila durch Vulkaniaation in Lag., an- 
geatellt. Ea ergab aich folgendee: 1. Bei Gleichheit dea gebundenen Schwefels 
ąuillt der in Lsg. yulkanisierte Gummi d u rc h  die yerachiedensten Loaungatnm . 
erheblieb mehr ala der trocken yulkaniaierte. Betragt der gebundene Schwefel 
gegen 209/o, so ąuellen in Petroleum beide Arten yon V u lk an iB a ten  fast gar nicht.
— 2. Im aelben Loaungsm. yulkaniaierter Gummi quillt umsomehr, je weniger 
gebundenen Schwefel er enthalt. — 3. Die Quellung ist um ao atarker, je hober 
die Lagg. erhitzt wurden. — 4. Die BUckatSnde der Gele y o n  aeiner Chlf.- oder 
Toluolestraktion quellen weniger ala aolche, die nacheinander mit Aceton u. Chlf. 
eitrahiert waren, u. dieee weniger ala aolche, die nur mit Aceton eitrahiert waren. 
Die Quellung wurde gemeaaen durch die nach einer Woche eingetretene Gewichts- 
zunahme infolge Abeorption yon Loaungsm. (Caoutchoue u. Guttapercha 
12010-13. 1923.) * PlECKl

Ira W illiam a und D. J. Beayer, Thermische Veranderungtn wahrend dtr Vul- 
Icanisation. (Caoutchouc et Guttapercha 20. 11956. 12015. 1923. — C. 1924. I. 
1277.) Pieck.

H. W. Greider, Elastizitats- und Abnutzungswideritand von vulJcanistertem 
JZauttchuL Yf. berichtet Uber den yeratarkenden EinfluB, sowie die optima en
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Men gen der Pigmente Gaaachwarz, Mg CO, leicht, ZnO, Chinaton, Lithopone, kol- 
loidalea BaS04 auf die mechan. Eigenschaften der Kautschukprodd., wie Beibunga- 
wideratand, Btickprallenergie, Bruchlast, Steifbeit, Hartę u. %ig. VerlSngerung, 
ferner ttber KombinationsyerBs. yerschiedener Pigmente, um hochatmoglichen Bei- 
bangBwiderstand zu erreiehen. Die Einzfelheiten der Untera. aind im Original ein- 
insehen. (Ind. and Engin. Chem. 15. 504—12. Caoutchouc et Guttapercha 21. 12049 
bis 12051. 1923.) W. L in d n e b .

J. V llley, P. Vernotte und F. Fontenay, Uber die Prozesse sum Studium 
der Verdrehung von Kautschuk. Abklingen der Torsionsoscillationen. (C. r. d. 
l’Acad des aciences 178. 1418—21.) B e h b le .

Albert Hntin Das Pftastern mit Kautschuk, gummierte Teppiche. Beschreibung 
der yerachiedenen VerfF., um aua Gummi StraBenpflaBter u. Teppiche herzustellcn. 
(Caoutchouc et Guttapercha 20. 11902—4. 1923.) P iec k ,

B. Marzetti, Z>i« Plastisitat von Rohgummi. Der Inhalt der Arbeit iat bereita 
friiher (India Rubber Journ. 66. 417; S. 1280) referiert worden. (Giorn. di chim. 
ind. ed appl. 5. 342—43.) P ie c k .

Asbest- und Gnmmiwerke Alfred C&lmon A. G. und H. Rim pel, Hamburg, 
Vul]caniiieren tton naturlichem und synthetischem Kautschuk, dad. gek., daB ala 
Yulkanisationamittel bei gewohnlicher oder erhohter Temp., gegebenenfalls in Ggw. 
Von Losungam., Kautschukeraatzmitteln sowie anderen Yulkaniaationsmitteln, Phos- 
phoriulfiie oder Phosphoroxyde yerwendet werden. (D. E. P. 393292 KI. 39b yom 
8/10. 1922, ausg. 31/3. 1924.) F b a n z .

The Ńorwalk F ire and Eubber Company, *ttbert. von W illiam  Fraser 
Bussel, Norwalk, Connecticut, Kaułschukvulkanisation. (A. P. 1467197 vom 26/4
1922, ausg. 4/9. 1923 — C. 1923 IY. 607.) F b a n z .

The M iller Eubber Company, abert. yon: Marion M. Harrison und Harold
A. Horton, Akron, Ohio, V. St A , Yulkanisieren von Kautschuk. Man yermiacht 
Kautschuk mit Schwefel und den łlblichen Fiillatoffen, ZnO, u. ttberzieht die Ober- 
flache mit der Lag. einea Beacbleunigera, z. B. den Einwirkungaprod. yon CS, auf 
Piperidin, Dimethylamin, oder man yermischt den Kautschuk mit dem Beschleuniger 
und bringt den Schwefel auf die Oberfl&che; an Stelle der Lsg. kann man auch 
ein pulyerformigea Gemiseh yon Starkę mit dem BeBchleuniger anwenden. Beim 
Erwarmen diffundiert der auf der Obeiflache aufgnbrachte Teil in den Kautschuck 
und bewirkt die Yulkanisation. (Can. P. 232101 yom 26/6. 1922, ausg. 19/6.
1923. E. P. 209528 yom 15/7. 1922, auag. 7/2. 1924. F. P. 554442 yom 25/7.
1922, ausg. 11/6 1923.) F b a n z .

The Canadian Consolidated Eubber Company, Ltd., Montreal, Quebec, 
Canada, ttbert. yon: Iwan Ostromislensky, Locust Point, New Jersey, V. St. A., 
FuUcanisicrung von Kautschuk. Ala VulkaoisationtbeBchleuniger yerwendet man 
Mctallianthogonate oder Xanthogenate n. Metalloiyde. (Can. P. 233296 yom 5/12.
1921, ausg. 7/8. 1923.) F b a n z .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, ubert. yon: 8. M. Cad-
Well, Leonia, New-Jeraey, Vulkanisieren von Kautschuk. Ala Beachleuniger yer
wendet man die Einwirkungaprodd. yon NH, auf Aldebyde mit einer offnen Kette 
mit mehr ala 2 und weniger ala 8 C-Atomen, z. B. Heptaldehyd, Propionaldehyd, 
Zuntaldehyd, Isovalerianaldehyd. Man kann die Aldebyde zu D aeh a t mit dem 
Kautschuk u. den ZuaatzstofFen yermiachen u. die Miachung der Einw. yon NH, 
sussetten. (E. P. 197632 yom 12/7. 1922, Auszug yeroff. 11/7. 1923 Prior. 15/5.
1922. F. p. 553971 yom 15/7. 1922, ausg. 2/6. 1923. A. Prior. 15/5.1922) F b a n z . 

8. M. Cadwell, Leonia, New Jeraey, ubert. an: The Naugatuck Chemical
Company, Connecticut, Yulkanisieren von Kautschuk. Ala Yulkanisationabeschleuniger
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yerwendet man Thiuramdisulfide, die Alkyl- oder Arylgrnppen enthalten, z. B. Di- 
iithyldiphenyUhiuramdisulfid, Di-p-methylphenylendimethylthiuramdisulfid, Dimethyl- 
diphenylihiuramdisuJfid, erhalten aus 180 Teilen Monomethyl anilin, 170 Teilen CS, 
u. 285 Teilen J in A , Waschen der abgeschiedenen Krystalle mit A. u. Trocknen. 
(E P. 191085 vom 15/2. 1922, Auszug veroff 21/2. 1923. Prior. 25/3. 1921. Zus. 
zu E.P. 177493; C. 1922. IV. 255. A. P. 1445621 yom 16/4. 1920, ausg. 20/2. 
1923.) F b a n z .

Naugatnck Chemical C o, Naugatuck, Connecticut, iibeit. yon: S. M. Cadwell, 
Leonia, New Jersey, und 0. H. Smith, New York, V. St A , Vulkanisieren von Kaut- 
schuŁ Man yermiseht Kautschuk oder Kautechukmilch mit einer Metallyerb., einem 
Amin, Schwefel, u. Deriyy. von CS, oder COS, ein Teil der StofFe kann in den 
Kautschuk durch Diffasion in fl. oder gasformigen Zustand eingefiihrt werden. Ais 
Metallyerb. kann man Verb. des Zn, Cu, Hg, Cd, Pb, Ab, Mn usw. verweDden. Ais 
CS,-Derivv. sind geeignet Oiynormalbutyltbiocarbonsguredisulfid, Tetrametbylthio- 
urammonoBulfid, Zinkbutylianthogenat. Man taucht z. B. Kautschukgegenstande 
1 Min. in eine Lsg. von l°/0 Schwefel, 2°/0 Tetramethylthiourammonosulfid u. 1 s/0 
Zn-Stearat; nach dem Trocknen wird 30 Min. bei 135° yulkanisiert. Oder man 
yormischt 10°/o ZuO u. 3°/o Schwefel mit Kautschuk oder Kautscbukmilch u. be- 
streicht nach dem Formen mit Dibcnzylamin u. CS,. Bei gewohnlicber Temp. iBt 
die Vulkanisation in 1 Woche, bei 1000 in 2 Stdn. beendet. (E. P. 200789 yom 
6/2. 1923, Auszug yeroff 5/9. 1923. Prior. 13/7. 1923.) F b a n z .

H S. Adams und L. Meuaer, ilbert. an: Naugatuok Chemical Co., Naugatucki 
Connecticut, Vulkanisationsbfgchleuniger. Man laBt auf s. disubstituierte Thioharnatoffe 
NH, u. Metallyerbb., ZuO, PbÓ, PbCO, einwirken. Man erhitzt z. B. s Diphenyl- 
thioharnstoff mit ZnO u. starkem wss. NH, im Oberschufi auf iiber 80°; das er- 
haltene Gemisch yon Diphenylęuanidin, ZnS u. ZnO kann nach dcm Filtrieren u. 
Trocknen unmittelbar ais VulkanisationBbeschleuniger yerwendet werden. Zur Ge
winnung des Diphenylguanidins kocht man das Gemisch mit HCl, neutralisiert mit 
Na-Acetat, fallt Zn mit H,S ais ZnS, filtriert u. setst das Dipbenylguanidin mit 
Alkali in Freiheit. Wurde anstatt ZuO PbO yerwendet, so wird das Reaktions- 
prod. mit H ,S04 behandelt u. die Lsg. des DiphenylguanidinBulfats yom PbS04 
abfiltriert. (E. P. 199354 yom 5/4. 1923, Auszug yeroff. 9/8. 1923. Prior. 19/6. 
1922.) Fba nz ,

The Nangatuck Chemical Company, V. St. A ., Beschleunigen der Vułkani- 
tation von Kautschuk. (F. P. 561819 vom 5/2. 1923, ausg. 29/10. 1923. A. Prior. 
yom 13/7. 1922. — C. 1924. L 449 [E. P. 200788].) F b a k z .

M ar Draemann und Max B iihling, Koln a. Rh., KauUchukfaden. (E.P. 
205585 yom 18/7. 1922, ausg. 15/11. 1923. D. E. P. 386575 KI. 39a yom 9/4.
1921, ausg. 13/12. 1923. Schwz. P. 102346 yom 3/8. 1922, ausg. 16/11. 1923. -
C. 1923. IV. 885 [F. P. 554803].) Fbanz.

Ernest Hopkinson, V. St. A., Kautschuhnassen aus Latex. (F. P. 561873 vom 
6/2. 1923, ausg . 30/10. 1923. A. Prior. 9/2. 1922. -  C. 1923. IV. 249.) F banz.

XV. Garungsgewerbe.
E. Piąue, Bereitung eon Getranken im Altertume. G eschieh tliche  Betrachtung. 

(Buli. Assoe. Cbimistes de Sucr. et Dist. 42. 246—51.) ROhle.
Ludwig K ofler, U ber die Bewertung von Sapcminen alt Schaumereeuguttgs- 

m i t t c l .  Die Beuiteilung der Verwendbarkeit eines Saponint ais S c h a u m m i t t e l  fut 
Getrdnke durch biolog. Priifung allein ist einseitig. D<>r geringen Giftigkeit des 
„Aphrogens'1 (ygl. Ma n d el b a d m , Chem. Ztg. 47. 71; C. 1923. I. 980) steht eine ge- 
ringerc Schaumkraft im Vergleich mit anderen Saponincn gegeniiber. Der Quotien
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Gift: Scbaumkraft ermSglicht ohne weiterea eine Bowertung. (Chem.-Ztg. 4 8 . 165 
bia 166. Wien, Univ.) JONG.

E. Luhder, Neuerungen in dem Bau und der Konntruktion von Destillier- 
opparaten. An Hand einfacher Skiizen der betreffenden Modelle bericbtet Vf. 
uber die bistor. Entw. der A.-Dcatillierapp. Der eiuteilige Destillierapp. wird aus 
wirtschaftiieben u. techn. G-rtinden empfohlcn, jedoch muB er, sofern er A. von 
92—94 Gew.-0/0 liefern soli, in seinen Hauptbesiandteilen weeentlich u m k o n B tiu ie rt 
werden. Die Maisehekolonne muB yergrofiert u. mit wenigstena 14 bia 15 Boden 
auBgertiatet werden, ferner muB ein besonderer Rektficator eingebaut werden. (Ztschr. 
f. Spiritusiudustrie 4 7 . 3 2 —33.) R a m m sted t.

V ogel, Uber Ursaehen der AMauMrungascliwieriglceiten. Eine aehr eingebende 
Arbeit, die sich bia ins Kleinate mit den Ursachen der Abiauterungsschwierigkeitcn 

.beschaftigt, wie sie durch daa Scbroten des Malzes, die Einrichtung des Lauter- 
bottichs u. die Art dea Maischcua bedingt sind. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 
229—30 233—34. 245—47. Munchen.) R ammstedt.

Vogel, Ncuseitliche Pasłeurisieranlagen. II. Ununtcrbrochene Pasteuritierung. 
(I. vgl. 8. 1720.) An Hand zweier Abbildungen werden die Pasteurisierapp. yon 
Babry-W eh m illeb  u .  der Ankerpaatemieator, die beide fur Dauerbetrieb bestimmt 
aind, nach Einrichtung u. Wirksamkeit besprocben. Der Aukerapp. kann neuer- 
dinga auch zur Paateurisierung von B itr in MetallgefaBen in groBem Umfange be- 
nutzt werden. (Brewers Journ. 6 0 . 38—40. Munchen.) Rt)HLE.

M. Glaubitz, Anpassung der biologischen Kontrolle an den Betrieb der Hefe- 
fabrik. Um InfektionBherde zu finden, empfieblt Vf., den genzen Betrieb biol. zu 
koDlrollieren. In zeitlich geringen Zwisehenranmen muB der Gang der Fabrikatiou 
yom Koehen der Maiache bis zum Pressen u. Pfunden der Hefe yerfolgt u. an allen 
Stellen, wo Infektionen moglieh sein konnten, miissen Proben genommen werden. 
Die AuBfubrung der biol. Unters. erfolgt yielfaeh zu schemat. Es werden Vorschlage 
in diesor Richtung gemaeht (vgl. Origical). (Brennereiztg. 41. 15. Berlin, Lab. d. 
Kornbfennereibei-iteer u. PreBhefefabrikanten) RAMMSTEDT.

W. W indisch, Die sngenannte 7trzucke,rungszeit und die heurigen Malie. Es 
iat falach, d ie  d iaB tat. Iiraft eines Malzes, wie sie augenblikklich yerstanden u. be- 
atimint wird, mit der rascberen u. langsameren Verzuckerung beim Maischen in 
Beiiehung zu setzen. Die Best. der diaatat. Kraft ist eine Best. der Fabigkeit de3 
Malzes, aua gel. Starkę Zucker zu bilden; in der Praiis handelt es sich aber um 
ungel. Starkę. Das Zuckerbiidungsyermogen eines Malzes deckt sich weder in 
bezug auf die Schcelligkeit noeh auf die Hohe der Zuckerbildung immer mit der 
Yerzuckerungszeit, der Zeit, wahrend welcher eine Maische bei der Verzuckerungs- 
temp bis zum Verschv?inden der J-Rk. yerweilen muB. Die Blaufarbung mit J 
aagt weder an sich, noeh durch ihre Intensilat zuyerlaasig iiber die Menge der 
noch nicht yerzuckerten Starkę aus. Die Menge ist fast immer auBerordentlich 
gering, aelbst bei den starksten Blaufiirbungen. wenn die Maiache langere Zeit bei 
geeigneter Verzuckerungstemp yerweilt hat. In F&llen sogfnannter schwerer Ver- 
zuckerbarfceit wartct man zweckmaBig die Endweizuckerung nicht bei der gewahlten 
Temp. ab, eondern nach genugend langcin Yerweilen, etwa 20 Min., bei dieaer 
Temp. ateigert man aelbige auf 70—72—73°, woraaf meistens bald yollige Verzucke- 
rung eintritt. — Die Uiaache der schwierigen Verzackerbarkeit, beuiteilt nach der 
Jodprobe, ist wohl in den seltenstea Fallcn in einer zu niedrigen d ia B ta t .  Kraft 
des Malzes zu suchen, eondern bei den achon sehwer yerzuckemden Malzen ver- 
aagt die starkelosende Diastaae in bezug auf gewisse Starkeanteile, beaonders dann, 
wenn man diesem Enzym nicht die giinstigate W irkungBbedingung, niimlich genfigend 
hohe Temp. bietet, ehe es durch die niederen Tempp. bereits erheblich geseh wacht 
>st. — Malze aus neuer.Gerste yerarbeiten sich oft schwicrig, lautern schwer, liefern
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keine blanken Wurren, zeigen schlechten Brueh a. Glanz beim Ausschlagen u. 
yerzuckern manchmal langsamer. Alle diese Eracheinungen bessern sich mit der 
lSngeren Lagerung des Malzes. (Wchschr. f. Brauerei 4L 43—44.) E ammstedt.

H. Luers, Uber Kohlensdureraitmalzerei. Bei dem bisher gettbten Verf. der 
intermittierenden Ltiftung, Kiiblung u. AbachlieBung treten scbroffe Wechsel im 
jeweiligen Gesamtzustand der keimenden Gerste ein. Es kommt rasch yiel O, mit 
dem trage atmenden Geratenhaufen in Beriihrung, wodureh oft die Atmung mebr 
ais notig aDgeregt wird. Bei konstanter Beliiftung mit einem pasaenden CO,-Luft- 
gemisch stellt sich indcsaen ein stationarer Zustand ein, der so geataltet werden 
kann, dali das Korn eben nur soyiel atmet, d.»B der geordnete Ablauf aller Stoff- 
umwandlongen im Mehlkorper gewahrleistet wird. In Gemeinscbaft mit G so tt-  
SCHNEIDEB hat Vf. mit CO,-Luftgemischen gearbeitet, die 5, 10, 15, 20, 25 u. 
35% CO, entbielten. Statt der gewohnliehen Kohlenaaureraat wurde yom 3. bis
4. Keimtage an von Unters. zu UnterB. mit einem der obigen CO,-GemiBche unter 
fleiBiger Botierung der Keimtrommel gelUftet. Bei den niedrigen CO,-Gebalten 
konnten zunachat keine weaentlichen Verfinderungen gegenuber dem n. Malze fest- 
geBtellt werden. Erst von 20°/o an wurde die Wrkg. der CO, deutlich. Das Ge- 
waebs wurde matter, bei 25 u. 30°/0 CO, wurde das Vol. des Keimgutes stark 
yermindert. Der Haufen setzte sich, die Wurceln • welkten u. runzelten zusammen. 
Bei 35% kam die Atmung zum Stilletand, u. es zeigten sich die Merkmale be- 
ginnender Autolyse. Das prakt. noch gangbare CO,-Maxlmum lag also bei 
25%, welche Konz. sich ungefahr mit den mittleren CO,-Gehalten der CO,- 
Kammern bei kraftig keimender Gerste deckt. Die Eigenschafcen des Maliea 
glicben denen des iiblichen Kohlensaurerastmalze3. — Bei der Beliiftang mit reiner 
CO, welkten die Keime sofort u. fielen sogar ab; das Malz hatte in eitremer 
Weise alle Eigenscbaften eines fehlerhaft gefiihrten Kohlensaureraetmalzes, be- 
sonders hinsiehtlich der N- u. Saureverh£ltnisse. Mit Ausnahme der diastit. Kraft 
waren alle anderen enzymat. Funktionen bedeutend herabgesetzt. — Bei dem yon 
Anfaog der Keimung an mit 25%ig. CO,- LuftgemiBch gelafteten Malze hatten nach 
7 Tagen die Wurzelkeime nur eine Lange yon 2 mm erreicht, Die enzymat. Ver- 
haltnisse u. der bedeutend hohere CO,-Gehalt der Austrittsluft zeigen aber, daB 
daa Korn kraftig geatmet hatte. Die diastat. Kraft betrug nur ein Viertel der- 
jenigen der tibrigen Malze, wahrend die anderen Enzyme mit Ausnahme der Per- 
oxydase Bich kraftig entwickelt hatten. — Aus diesen Eesultaten geht heryor, daB 
schon ein CO,-Gehalt yon 25%, wenn er yon Anfang an einwirkt, eine sebr gut 
keimfahige Gerate ganz erbeblich in ihrer Keimkraft hemmt. Es sind yiel nied- 
rigere CO,-Konzz. notwcndig, um die KeimuDg yon Anfang an so zu gestalten, 
daB das Endprod. in der iiblichen Zeit die Eigenschaften n. Malzes hat. Wenn 
Enzymbildung u. Leben mit yoller Kraft eingesetzt haben, so sind zur Znriick- 
dammung erheblich hohere CO,-Konzz. notig. (Ztachr. f. gea. Brauwesen 47. 
5_8.) E ammstedt.

Maro H. yan Laer und A. M assehelein, Die Vermehrung der Per.totanc der 
Gerełe im Verlaufe der Keimung. Ea findet im Verlaufe der KeimuDg eine merk- 
liche Yermehrung der Pentoaane statt, u. zwar yornehmlich im Embryo u. im 
Warzelchen. Durch das Weichen der Gerate yerschwinden 4% der GeBamt-Pen- 
tosane, dieaer Verlust erstreckt sich fast ausschlieBlich auf die Spelzen. W iihren 
die Keimung eine beaonders auffallende Erhohung der Pentoaane in den Wurze - 
chen hervorruft, ist die Erh6hung in denselben infolge dea Dar<prozesaes nur genng, 
wahrscheinlich infolge des durch die erhohte Temp. bedingten Mangels an W. 
(Buli. Soc. Chim. Belgiąue 32. 402—4. Gent 1923.) E a m m s t e d t .

H arold Lowo, Der Umfang des Terlttstes ton Spirituoseń an Alkohol bem 
Yertceilen on der Luft. Nach 21 Tagen hatte ein Whisky, Siarkę 34,1° U. ?•> er
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In einer nur loeo bedeekten Flaaebe bei etwa 15,5° aufbewabrt wurde, 3*, im Tages- 
miłtel also etwa 0,15° verloren. (Analyst 49. 135. Chester.) RtłHLE.

Marlller, Studie uber die Entwfisserung alkoholischer Dampfe mittels Glycerin 
und glycerinhaltiger LGmngtmittd. Man achickt die Alkoholdampfe durch Kolonnen- 
app., die vom Glycerin durebflosaen werden oder von Lagg.," die Glycerin u. bis 
zu 30°/o K,CO„ ZnCi,, CuS04, CaCl, enthalten. Man erreicht nahezu abiol. A. 
zu den Gcstebungskoaten dea 97°/0ig. AuBerdem kommt man mit 12 Boden statt 
50, also mit sehr niedrigen Rektifizierkolonnen, aua. Prakt. eingefiihrt iat die 
Methode in den Deatillationen yon A ktaud , Ma eseille  u . Bbun, Geen oble  mit 
50 bezw. 200 hl. Tagesleiatung. (Chimie et Industrie 10. 643—55. 1923.) Zahn .

Hugh Abbot, M it Kohlensaure versetztes JBier. (Vgl. Brewers Journ. 59. 153. 
327; C. 1923. IV. 418; 1924. I. 969) Ea werden die Anforderungen, die an die 
zu yerwendende CO, geBtellt werden miiaeen, abachlieBend beaprochen u. weiter 
u. anachlieBend daran wird die eigentliche Carbonierung, die Einyerleibung dea 
CO, in daa Bier, u. das Verbriogen dea Bieres an die VerbrauebasteHen erortert. 
Ea wird weiter die Oberfuhrung dea Bieres in die Lager u. TransportgefaBe sowie 
die Feststellung der genauen Menge des gelieferten Bieres erortert. (Brewers Journ.
59. 496. 552-53. 613—14. 656 -57 . 1923.) RCh l e .

Fonzes-Di&con, Freie Weimaurc oder Kaliumoxyd im Uberschuite in den 
Weioen von Sildfrankreich im Jahre 1923. Das Jahr 1923 war fur Frankreich 
SuBerat trocken. Es zeigt sieb diea auch in dem Verbaltnisso GesamtweinaSure zu 
K,0 der Weine. Es ergab sieb zumeiat ein staiker OberschuB an freier Weinsaure 
(z. B 2,39 g freie Weinsaure )>ei 7,52 g gesamter Weinsaure u. 4,51 g E ,0). Da- 
gcgen babf>n Weine au3 Gegenden mit mehr Ndd. OberschuB an K ,0 (z. B. 4,04 g 
geaamte Weinsaure u. 7,42 g K,0). Auch Weine aua der Caooargue, welche Gegend 
kiinatlich aus dem Rhoaekanale bewassert wurde, enthielten OberschuB an K ,0. 
Diese Verhaltni8se Bind zu beiiicksiehtigen bei der Beurteilung einer Wasserung 
yon Wein. (Ann. des Falaifications 17. 33—37. Montpellier.) ROh l e .

J. Fromme, Hagebuttenwein. Vf. iat dereelben Anaieht wie VA8TEBLING
(Pharm. Ztg. 68. 781; C. 1924. I. 254,) daB aich dieaer Obstwein medizin. ver- 
wenden laBt. Seine Darst. wird beąchrieben. (Pharm. Ztg. 68. 856—57. 1923. 
Egaln.) Dietze.

Ch. Sohatzleln, Uber den Oehalt von Erseugnissen der Bebe an Arsen alt Folgę
der Schadlingsbekampfung und iiber den Ein fiu fi eines SchwefeUusatze* auf die Aui-
scheidung d a  Arsens bei der Vergarung eines arsenhaltigen Mostes. Die frfiher (ygl. 
Der Weinbau der Rbeinpfalz 1922. Nr. 24; C. 1922. IV. 716) begonnenen Arbeiten 
wurden fortgesetzt; sie erstreckten sich auf die Prufung des Uraniagriins (esBig- 
araenigeaures Cu), dea Dr. Staimachen Mittela (araenigeaurer CaO) u. des Zabulms 
(Pb-frei; arsenBaures Ba). Uraniagiiin u. Zabulon wurden in Cu-Kalkbruhe aufge- 
Behwemmt (170 bezw. 200 g auf 100 1) yerapritzt; daa Sturmeche Mittel wurde mit 
dem Sehwefelbalg yprBtaubt (5 kg auf den Morgen [*/4 ha]). Zur Be8t dea Aa wurde 
daa an Blattem u. Trauben baftende As dureh Behandlung mit 3°/oig. NaOH gel., 
die Lag. eingeengt u. organ. StofFe mit SalpeterschwefelaSure zeratort. Die fibrigen 
Rebenerzeugnisae wurden, wenn notig, nach Eindampfen unmittelbar mit Salpeter- 
sehwefelBaure zera. Das Arsen wurde in den von organ. Stoffen, befreiten Lsgg. 
■wie ftblieh nach P olenske  (Arbb. a. d. Reichageaundheitaamt 5. 357) bestimmt. —
1. R ebenblatterunt erss. Reblaub, das mehr ais einmal mit der Ublicben Urania- 
menge (a. o.) behandelt wurde, sollte nicht yerfflttert werden, einmal bespritztes 
Laub erat langere Zeit nach dem Spritzen. Die Verfiitternng des mit dem Sturm- 
achen Mittfel beaprititen Reblaubea eracheint unbedeDklich; das Gleicbe echeint auch 
f45 Zabulon zu gelten. — 2. T rau b en u n terss. Das Sturmache Pulyer seheint 
Wie &n den Blattem, bo auch an den Traubenbeeren schlechter ala die aufgespritzten
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Mittel zu haften, dagegcn war der Gehalt der K3mme an Aa bei Verwendung des 
Sturmacben Mittels sehr hoch (26,4 mg auf 1 kg Kamme). Sehr hoch war der Ge
halt der Zabulontrauben an Aa. Auch die mit Uraniagriin bespritzten Trauben- 
beeren u. -kamme zeigten crheblichen As-Gebalt Vf. halt deehalb aeine frtiher 
gefiuBerten Bedenkeń gegen den Genufi friacher Trauben aufrecht. — 3. Moat- u. 
T resteru n terss . Beim Keltem der Trauben geht ein Teil des Aa in den Most, 
ein Teil bleibt in den Trestern. Auffallend ist der auBerBt geringe Aa-Gehalt dea 
Zabulonmostes (0,13 mg im 1) gegentiber den anderen VerBuchsmoaten (0,60 [Sturoa] 
bia 1,30 mg [Uraniagrttn] im 1). — 4. W e in -u . H efeunteraa. Bei der Veigarung 
dea Mostes zu Wein verschwindet eiu grofier Teil des Aa aua der Fl.. Der klar 
filtrierte Wein entbalt meist weniger ala die Halfte an Aa wie der zugeborige Most 
Diese Erniedrigung iat eine Folgę der Umwandlung in Schwefdarsen u, der Ad- 
eorption dieaea durch die sich abscheidecde Hefe. Durch Zusatz geriDger MeDgen 
S zum Gargut kann die Umwandlung des gel. As in Schwefelaraen betrachtlich 
erboht werden. Der Arsengehalt derWeine nimmt bei weiterem AuBbau noch ab, 
wenn auch nur wenig; der Aa-Gehalt ist aber in allen Fallen ao gering, dafi bygien. 
Bedenkeu gegen den GenuB des Weines nicht bestehen. Bei Herat. von Wein aus 
As-haltigen Treatern u. Hefen geht daB Aa lum Teil in den daraus bereiteten Wein 
iiber, aber auch hier sind die in den Trester- oder Hefeweinen vorkommenden 
Mengen Aa geaundheitlich unbedenklich. (Pfalz-Wein 12. 23—27. Sep. v. Yf.) RA

IŁ U. H&rrow, Die Bettimmung der Dichie in der Brauerei. Die BeBt. der D. 
voa Bier mittels Dest. oder durch Best. des Kp. wird erortert. (Brewers Jonrn.
60. 163.) . BOhle.

Julian G. Baker und Henry Hulton, U ber den Kohlensauregehalt des Bieres. 
Die Vff. haben folgeudoa Verf sur Bett. des CO^Gehalles im Bier ausgearbeitet. 
Ea wird ein App. benutzt, dessen wesentlicbBte Teile sind: eine 50 ccm Biirette mit 
einem Zweiwegbahn am oberen Ende, durch ein kurzes Stiick PreBscblauch mit 
einem KochgefaB yerbunden, das zweckmaBig aua einer 100 ccm-Vo!lpipette her- 
geetellt wird, dereń beide Rohre bis auf kurze Enden abgeachnitten sind. Dieses 
KochgefaB iat seinerseits verbunden mit einem etwa 120 ccm langen Druck- 
schlauch, der in ein etwa 200 cem fassendeB  birnformigea, mit einem Hahn rer- 
sehenea GefaB auslSuft. Der App. wird mit Hg gefiillt. Etwa 12—15 cem dea 
Biere3 werden aua der spritifliBcbeniihnlich hergeriehteten Bierflasche in die 
Biirette geblasen u. der Biirettenhahn geachlossen. Dann laBt man die abgemessene 
Biermenge in daa KochgefaB flieBen u. treibt die CO, durch Schutteln u. achwachea 
Kochen aua. Der Inhalt des Kocbgefafiea wird durch AufflieBenlaasen von W. 
abgektihlt. Man senkt daa Hg-GefaB, stellt desB en Spiegel auf den Bierapiegel in 
der Biirette ein, lieBt das Vol. v o n  GaB u. von Bier ab u. bringt eine Korrektar 
an fdr die auf dem Hg in der Biirette ruhende Biersaule, indem man den Spiegel 
deB Hg in der Biirette um einen Betrag erhoht, den man erhalt durch Diyision 
der Hohe der Biersaule in cm dureh 13,5, die D. des Hg. Daa so gefundene Vol. 
des CO, wird auf 15,5" u. 760 mm Druck reduzierf. (Journ. Inat. Brewing 29 427; 
Wchacbr. f  Brauerei 41. 56—58.) R a m m s te d t .

F. Seiler, Bettimmung von Zink, Wismut, Formaldehyd, Ameisensaure und 
Chlor im Wein. B est. v o n  Bi u. Zn: 250 ccm Wein wurden veraacht, die Asche 
in  HC1 gcl. u. auf 100 ccm aufgefiillt. In 50 ccm Lag. wurde daa Bi mit H,S ge- 
fallt, in  HNO, gel., m it (NH4),CO, gefallt u. ais Bi,O, gew ogen, Ergebnisse gut- 
Die iibrigen 50 cem Aacbenlsg. w urden m it NH, vom Bi befreit u. in das Filtra 
vom Bi(OH), ad. nach AnsSuern m it Eseigsaure H,S eingeleitet; das ZdS wurde in 
HC1 gel., mit Na,CO, gefżllt u. ais ZnO gewogen, Ergebnis genau. — Beat. von 
F orm ald eh yd  u. H*COOH: Von den §.1 teren Verff. zur Beat. des F o rm a ld e b y  9 
lieferte daB Verf. von L egLEE su  niedrige, von B lan ck  u. FlN K EN B E lN EB  su ho e,
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yon P e s k a ,  bcruhend auf der Oxydation mit Jod im Ubertchuase nu Ameisenaaure 
bei Ggw. yon Alkali sehr genaue Werte, ist aber bei Ggw. von A . (Jodoformb.) 
unbrauchbar. Ebenfalls genau iat die Sulfitmetbode von S e y e w e t z  u . G i e f . l l o .  
Dureh Verb. dieser Sulfitmetbode mit der Oiydation mit HsO, nach A u e r b a c h  u . 
P lO d d e m a n n  (Arbb. Kaia. Geeundb.-Amt 30 195 [1909j) laBt sich die Best. von 
Formaldehyd allein geuau auefiibrei), nicht aber neben Ameiacnsiiure, da die Werte 
bald zu hoch, bald zu niedrig ausfailen. — B est. von Cl bezw . NaCl: Bei nied- 
rigem Cl-Gehalte liefern die gewicbtsanalyt. Best. unter Verwendung eines Gooch- 
tiegels, die Titration nach V o l h a b d ,  M o h b  u. G e y a n d  gleich gute, die Best. in 
der essigeauren Aechenlsg. etwaa zu hohe Werte. Bui der gewichtaanalyt. Cl-Best. 
sind Papierfilter zu vermeiden, direkte Fiillung mit AgNO, im Weine ebenfalls. 
Bei Wein mit hohem Cl-Gebalte eignet sich daa gewicbtsa^alyt. Verf. in der Aache, 
sowobl unter Anwendung eines Goocbtiegels wie eines Papierfiltera, neben den 
titrimetr. BeB tat. in der salpetersauren u. esaigsauren Lsg.; nach M o h b  in neutraler 
Lsg. etwas zu hobe, die titrimetr. Best. im Weine direkt etwas zu niedrige, auch 
nach G e y a n d  etwas zu hohe Werte, bei der direkten Fiillung im Weine zu hohe 
Werte. Bei Rotweinen lieferte auch das altere Yerf. vou H a a s  (direkte titrimetr. 
Best.) gute Werte. Auch die Beat. des Cl in SiiBweinen geschieht am besten in 
der Aache nach H a a s .  (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 47. 135—46. 
Trier, Nahrungsruitteluntersuchungsamt.) GBOSZFELD.

X. Rocąues, Analyse und Priifung ton Entfarbungtkohle in Pastenform, ver- 
tcendet zur Ent farbung von Wcifiwtinen mit einem Stich ins Rote (tache, Schiller- 
ueine). Die Kohle ist gereinigte Tterkohle, die naeh den gesetzlichen Voiachiiften 
frei sein muB von in den Wein iibergthenden Stoffen, bo daB dessen Zus. durch 
die Behandlung mit der Kohle nicht yeriindert wird. Vf. erorteit die Dnters. der 
Kohle daraufhin; er schlagt dasu yor die Behandlung mit W. zur Priifung der 
Neutralitat, die Behandlung mit einer Lag. von Weinsaure oder eineB Gemisches 
organ. Sauren (Ggw. von Fe u. CaO) u. die Best. des EntfarbungByermogens. Die 
beiden ersten Prufungen haben den Zweck, die Reinheit der Kohle entspreehend 
den geBetzlichen Vorscbriften fea tzu B te llen ; die dritte Priifung betiifft den Handels- 
wert der Kohle, der natiirlich um so hoher ist, je starker die Kohle entfarbt. Von 
guter Kohle geniigen z u m  Entfarben etwa 200 g auf 1 hl Wein. (Ann. Chim. 
analyt, appl. [2] 6. 65—72.) R O h le .

Semlehon, Analytieche Eennzeichen der franzusiechtn Siidweine. Richtigatellung 
eines im Referat (S. 519) nicht enthaltenen Druckfehlers. (Ann. dea Falsificationa 16. 
491-92. 1923.) Manz.

Otto K lein, Uber die Zuckcrbestimmung in SiiBweinen und spezidl in den 
Madeiraiceinen. Vf. beschreibt die Herst. der MadeitasuBweine. Beim Nachweia 
von Rohrzucker nach F eh lin g  ist groBe Vorsicht am Piątce bei Weinen, die ge- 
siilit aind mit Moatcn, welche auf freiem Feuer konzentriert wurden, u. bei Weinen, 
die mit Caramel gefarbt aind. Auch iat in diesen Fallen eine positire Rk. nach 
K o th e k f u s z e b  kein Beweia fiir Ggw. yon Rohrzucker. Der Nachweia ist gesichert 
bei einem Drehungsunterschied im Polariaationaapp. nach der BehandluDg mit 
Saure. Rohrzucker wandelt sich in 6 Monaten im Wein zu Glucose um. Zwcig- 
apitsen, Blatter u. unreife Trauben, u. auch die herbetlichen Blatter, enthalten Robr- 
zucker, der in den Trauben bei der Reife schwicdet. (Ztachr. f. angew. Ch. 37. 
191-95. Flix [Prov. Tarragona].) J ung .

S. I. du Pont de Nemours & Company, ubert. von: George D. Horton, 
Wilmington, Delaware, V. St. A., Herstellung eon Butylalkohol und Aceton durch 
Uarung. Kohlenhydrathaltige Maischen werden steriliaiert, mit Kulturen des 
■BacilJtłs aceto-butylicus geimpft u. bei Tempp. yon 30—40° yergoren. — Zur Ge-
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winnung des Bacillui aceto-butylicus, einer aeroben Bakterie (die Patentachrift ent- 
hSlt eine eingehende Beschreibung der Eigensehaften), wird Maismehl mit W. an* 
gertihrt n. ca. 20 Minuten auf 80° erhitzt, um weniger widerstandsfahige Bakterien 
abzutoten. Hierauf wird das Gemisch, ohne die Luft abiuachliefien, solange bei 
32° stehen gelasaen, bis Geruch nach Butylalkohol auftritt, alsdann ein Teil der 
Kultur auf festen Agarboden ubertragen u. auf diesem belassen, bis sich reicbliche 
Kolonien auf der ObetflSche entwickelt haben. Ein Teil der Kolonie wird auf 
frisch sterilisierte Maiemeblmaiache iiberimpft u. die die typ. Garung hervorrufenden 
Bakterien abgeaondert. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis der Agarboden 
nur noch eine einheitliche Bakterienkolonie enthalt, die schlieBlich auf* steriliaierte 
Kartofielscbalen ubertragen wird. — Zum Verg6ren der Maiachen wird die Rein- 
kultur mit einer Pt-Sehlinge yon dem Kartoffelboden abgekratzt u. in ein eine 
5%ig- Maismehllag. enthaltendes Proberohrchen eingetropfc, in diesem 4G Stdn. bei 
32° belaasen, die Lag. aladann zu der 10-fachen Menge einer 2°/°ig. Maismehllsg. 
gegeben, dieae wahrend 24 Stdn. bei 32° stehen gelasaen u. zu 1000 ccm einer 
Bterilisierten 2%ig. Maismehllsg. gegeben. Nach weiteren 20 Stdn. wird die ganze 
Kultur zu der aus 5%ig. sterilisierter Maismehllag. bestehenden Maiache gegeben. 
Die sofort unter etarker Eotw. yon Gasen einsetzende Garung ist nach 48—52 Stdn. 
beendet. Die Temp. wird wiibrend der Garung zweckmafiig auf 32—36° gebalten. 
Wahrend deB ganzen VorgaDgs muB eine Infektion yon auBen aorgfaltig yermieden 
Werden. An Stelle yon Maismehl kann man auch andere Getreidearten, wie Gerate 
oder Keis yergaren. Die yergorene FI. wird zur Abscheidung des Butylalkohols 
u. des Aceton in einer durch indirekten Dampf bebeizten Yorr. dest. Bei 60° 
geht das Aceton in die Vorlage iiber. Wenn die Temp. auf 91° geatiegen ist, wird 
das De3tillat triibe u. ein konstant sd. Gemisch aus 43% W. u. 57% Butylalkohol 
wird abgetrieben. Der Butylalkohol wird nach dem Erkalten mechan. abgetrennt. 
Man reinigt schlieBlich die Prodd. durch fraktionierte Deat. Die Ausbeute an 
Aceton u. Butylalkohol betragt 30% des StarkegehalteB im Maismehl. Gegenttber 
anderen bekannten ahnlichen Veiff. bietet die neue Arbeits weiae den Voiteil, daB 
yon einer leicht zuganglichen Bakterienart auBgegangen wird, u. daB bei der Garung 
der Luftsauerstoff nicht auageschlosBen zu werden braucht, wie bei anaeroben 
Bakterien. (A. P. 1427595 yom 6/9. 1919, ausg. 29/8, 1922.) S c h o t t iA n d e r .

TJ. S. Industrlal A lcohol Co., West Virginia, iibert. yon: Ernest Jerome 
W inter, Baltimore, Md., Dettillitren von Alkohol. Ein Gemisch von A. u. W. 
wird der Dest. unterworfen, indem man das Gemisch unter yermindertem Druck 
Dampfen entgegenbewegt, die sich im unteren Teil der Kolonne aus diesem Ge
misch entwickeln, entfernt dann die FI., behandelt sie in dem unteren Teil einer 
Rektifikationskolonne, kondensiert die gemischten Dampfe, behandelt das Konden
sat in dem oberen Teil der Kolonne u. bringt die dort erzeugten DSmpfe zur 
Kondensation. Es wird A. yon hoher Reinbeit u. Starkę erhalten. (A. P. 1427888 
vom 13/6. 1918, ausg. 5/9. 1922.) • O e lk e b .

Rosa Stern, Wien, Herstellung diastasehaltiger Praparate, zweckmSBig in feater 
Form, 1. dad. gek., daB beliebiges akt. Materiał mit einem Loaungsm. eitrahiert 
wird, welches einen Zusatz eines geeigneten Schutzkolloids erhalt zum Zwecke, dio 
diastat. Wrkg. auch beim Konzentrieren des Extrakts nach MSglichkeit zu erhalten.
— 2. dad. gek., daB hierbęi ein Sauregrad zur Anwendung kommt, der die bei 
der n., bisherigen Eitraktion iibliche A cid ita t iibersteigt. — Zur Erzielung dieaer 
schiitzenden Wrkg, haben sich EiweiBstoffe, besonders Ltim  u. Oelatifiet am beaten 
geeignet erwiesen. Ein mit einer Leim- oder Gelatinelsg. gemaisehtes Grtinmol* 
*6igt gegenttber dem mit W. allein eitrahierten eine bedeutend gesteigerte AktiyitSt. 
Die Steigerung betragt z. B. bei einer in beiug auf das GrUnmalz 10%ig-, in bezug 
auf den Leim 2,5%ig, Maiache 60%. Durch sachtrSglichen Zuaatz des Kolloida
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zu dem Grflnmalzauszug wird dagegen nur eine geringfugige Steigerung der diastat. 
Kraft bewirkt. Dasaelbe gilt fUr Darrmalz. Bei Anwesenheit der Schutzkolloide 
kann ferner der SUuregehalt wahrend des Vermaischens yon Mak weeentlieh hoher 
steigen ais bisber. Eine Schadigung des yerzuckernden Ensyma tritt dabei nieht 
ein, wahrend die Forderung der yerfliissigenden Wrkg. sich dennoch geltend macht. 
Man kann auch dem fertigen kolloidhaltigen Eitrakt organ, oder MineralaSuren zu- 
setzen u. erreicht damit eine bedeutende Yerstarkung der yerflfissigenden Wrkg. 
Durch geeignetes Konzentrieren der leimhaltigen Ausztige lassen sich auch ohne 
Schadigung der Diastase feste Praparate herstellen. (Oo. P. 94 213 yom 6/12.1920, 
ausg. 10/9. 1923.) S c h o t t l a n d e b .

Yves Maro Letort und E enś Charles Franęołs Bordo, Frankreich (Seine). 
Weinpraparat. Dem Wein wird z. B. durch fraktionicrte Dest. im Vakuum das W. 
entzogen, wodurch ein Prod. erhalten wird, in dem alle anderen wesentlichen Bc- 
Btandteile in baltbarem Zustand yorhanden sind, so daB durch Zusatz einer ent- 
Bprechenden Menge W. der uraprilngliche Wein jederzeit wieder hergestellt werden 
kann. — Durch das Yerf. aollen die Transportkosten herabgesetzt werden. (F. P. 
566258 yom 30/4. 1923, ausg. 12/2. 1924.) O e lk e e .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
A. Bomer und H. M attis, Der Sólaningehalt der Kartoffeln. (Vgl. Ztschr. f. 

Unters. Nahrgs.- u. GenuBm. 45 . 288; C. 1923 . IV. 736.) Bei der Ffillung des 
Solanins (I) mit NH, bleiben in 100 ccm LBg. 2.5—3 mg I  gel. Beim 2-stdg. 
Kochen mit yerd. Eesigaaure, yerd. NHa u. beim Eindampfen mit Ba(OH), werden 
weBentliche Mengen yon I  nieht zerstort. Der Gebalt yon n. Kartoffeln an I  be- 
trug 0023—0,089, Mittel 0,053%0* Unreife Kartoffeln enthielten wesentlich mehr 
(bis 0,235D/0O) ais reife derselben Sorte, bei reifen Kartoffeln die kleinen Knollen 
mehr ais die groBen. Ein EinfluB der Diingung mit kiinstlichen N-, K ,0- u. P,Ot- 
Dilngemitteln konnte nieht nacbgewiesen werden. Boi lSngere Zeit dem Tages- 
lichte ausgesetzten Kartoffeln findet gleichzeitig mit der Grflnung (Chloropbyllb.) 
eine Vermehrung des Gehaltes statt. Der Naehbau yon an I  reichen geaundheits- 
sch&dlicben Pflanzkartoffeln lieferte Kartoffeln mit normalem Gehalt. Auch die 
Keime, das Kraut u. die Fruchte aua an I  reichen Kartoffeln sind nieht reicher 
an I ais die aua n. Kartoffeln. — Kartoffeln mit einem Gehalt >0,20°/ol) erscheinen 
geeignet, Gesundheitsscbadigungen heryorzurufen, besonders beim Kochen in der 
Schale (pPellkartoffeln*1); Bicber gesundheitsscbadliche Kartoffeln enthielten 0,257 
his 0,583°/oo an I- — Kartoffelkeime enthielten frisch 3,68—4,36%,,, trocken 23,5 bis 
36,20/00. Kaitoffelkraut frisch 0,101—0,489%,, trocken 0,70—4,15%,, Kartoffelfriichte 
frisch 0,556—3,08°/00. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 4 7 . 97—127. 
Miinster i. W.) Gbo szfel d .

Max Winek e l, Bananenindustrie. Vf. erortert die Verwertung der Bananen 
unter besonderer BerOcksichtigung der in Griindung bcgriffenen mciikan. Fabriken. 
(Chem-Ztg. 48. 178—79. Berlin-Schoneberg.) J u n g .

A. Behre, Watsergehalt von Fleisćh- und Wuretioaren. Berieht uber Unterss. 
aus den Jahren 1920 u. 1923. 1920 wurden in bestimmten Fleischteilen yon Schlacht- 
tieren in seltenen Fallen Verhaltniszahlen nach F k d e e  bis zu 4,98 beobachtet, 
allerdings yielleicht durch die Kriegsfutterung bedingt. Im allgemeinen wird nach 
F eder ein geringerer Wasaerzusatz errechnet, ais erfolgt ist. Bei Haekfleieeh des 
Handela in Chemnitz rahrte eine beobachtete hohere Verhaltniazahl ais 4 atets davon 
“er, daB das Fleisch abgewaschen, mit wasserfeuchten Han den darebknetet oder 
durch Nachspulen mit Wasaer gewaseert war. Bei Briihwurstarten boII der Mindest- 
waBBMłusats nach F e d e b  20% , bei Bratwurst 15% nieht tiberachreiten. (Ztschr.

Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 47.11—25. Chemnitz, Unterauchungsamt) G boszf .
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Eranz Sprinkmeyer, Uber irrcfuhrende Bezeichnung von Fischen. Hinweia 
auf das yerschiedentlich beobachtete Feilhaltcn yon Dornhsi (AcanthiaB yulgaria 
Riaao) nach Abccbneiden der Floseen ais Seeal, obwohl Zus. u. GenuBwert beider 
Fische weaeutlich yoneinander yerschieden Bind. (Ztschr. f . Unters. Nabrgs.- u. 
GenuBmittel 47. 38—39. Ludenscheid, Unteraucbungsamt.) G e o s z fe ld .

Th. Sudendoif und 0. Penndorf, Ober Trockenvollei des Handcls und seine 
Beurteilung nach neuercn Gesichtupunkten. Analysenergebniese einer Anzahl Vollei- 
pulyer des Haudels. Der Gebraucbswert ist hauptsachlich durch die Regenerier- 
barkeit des Praparatea bedingt, abbiingig von der Art der Herst. (p.ib besten Zer- 
staubungtrocknung z. B. nach „Krause-*1, „Spritz-“ oder ,,Sprayware“) u. dem Alter 
des Pulyers. Prufung auf Regenerierbarkeit durch die „Siihwimmprobe11, indem 
mao das Pulyer behutaam auf W. streut, wobei bei guter Ware sofort milchige 
Schlierenb. bemerkbar werden mufi. Fur die Beurteilung der Verdorbenheit dient 
neben der Sinnenprilfung boamdera die Ermittelung dea Siiuregrades nach Kotts- 
TOEFEb, woran der Athereitrakt den Hanptanteil hat. Die Su mm en der Saure- 
grade im in A. 1. u. unl. Anteile stimmten aber nicht mit den Gesamtsauregraden 
iiber< in; Ursache noch nicht aufgeklSrt. UmBtritten ist noeh die Frage, wieviel 
TrockeDei einem Euhnerei entspricht, wofiir teila 12,5 g, teils 9 g ais n. atigenommen 
werden. Die Fettbeat. (vgl. S. 1600) nach S o x h le t  liefert niedrigere ErgebnisBe 
nls nach B on d zyn sk i-R atz la ff. (Ztschr. f. Untera. Nahrgs.- u. GenuBmittel 47. 
40—50. Hamburg', Hygien. InBtitut.) GEOSZFELD.

F. Beiss, Uburfliitsige Formeln zur Milchuntersuchung. Die in die „Verein- 
barungen“ aufgenommenen Formeln yon H ebz fur die Berechnung der Wasserung

der Milch sind richtig, werden aber zweckmSBig in der Form 1, w =  100 — 100 —

u. 2, v =  100 —i-----100 angew andt, in w elcher sie  sich au3 dem Gedankengang

der Unters. von selbst ergeben. (Ztachr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 34. 61—62. Kalk- 
berge-Mark.) . Manz .

Reinhold Dobler, Vergltichende Untersuchungen uber den Keimgehalt ,der 
Milch einzelner Kiihe und Serden. Dauach ist die Verirehrung des KeimgehalteB 
abhangig yon der Art der Milehgewinnung u. Befórderang u. Aufbewahrung. Einen 
ungefahren Anhalt iiber den Halibarkeitszustand der Milch gibt die Reduktaseprobe. 
Die Katalaseprobe besitzt hierfur keine oder nur eine untergeordnete Bedeutung. 
Die Diastaseprobe laBt fiir die Beurteilung der Milch gesunder Tiere keine Schliisse 
zu. Der Sauregrad erfahrt mit der Zunahme des Keimgehaltes der Milch eine 
Steigerung. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 34. 111—14.) ROhle.

R.. Strohecker, Charakterisierung von Boggcn- und Weizenmehl durch Unter- 
suchung eines wasserigm Auszuges. Die in W. 1. Stoffe ochwaoken bei der Trocken- 
subatanz von Roggenmehl zwischen 11,80—17,08%) von Weizenmehl zwischen
3,83—8,58°/0, etwas abhSngig yom Auamahlungegrade. Refraktion der w ss . Auasuge 
5 g Mehl -|- 50 ccm W. 15 Min. stehen lassen, filtrieren u. Filtration nach genaa 
1 Stde. abbrechen) bei Roggenmehl 22.15—24,27°, bei Weizenmehl 18 ,75—20,96 
yom Ausmahlungsgrad nicht oder nur wonig abbangig (Zeisz' Eintauchrefraktometer 
bei 17,5°). Spez. Leitfiihigkeit der waa. Auszttgo (Herst. wie yorbin) bei Roggen- 
mebl 10,45—14,33 X  10“ *, bei Weizenmehl 1>,24—10,24 X  10—*, stark steigend mit 
Hohe des Ausmahlungsgrades. Der Refraktionawert eignet sich beaonders fiir die 
Beurteilung des Reinheitsgrades, die Leitfabigkeit fiir die des A u sm ah lu n gagrad ea  
yon Roggen- u. Weizenmehl. Gerstemnehl entapriebt in waaaerl. Stoffen u R efrak tion  
etwa dem Weizenmehl in der Leitfabigkeit etwa dem Roggenmehl. Hafermehl 
gleicht im wesentlichen dem Weizenmehl mit etwas erhóhtem R efrak tion aw ert. 
Kartoffelitarltemehl enthalt wenig in W. 1. Stoffe u. zeigt Behr geringe Refraktion.
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Die Leitfóhigkeit liegt in den gleichen Grenzen wie bei Weizenmehl. Bei Kartoflel- 
walimeM ist der Gebalt an in W. 1. Stoffen u. damit die Refraktion sehr hoch. 
Auch die Leitfahigkeit iat uagewohnlich groB. (Ztschr. f. Unterg. Nahrgs. u. Genufi- 
mittel 47. 90—97. Frankfurt a. M. Univ.) G boszfeld.

J. Konig und Fr. Bartaohat, Nachweis von Boggenmehl in Weizenmehl. Fiir 
die prakt. Anwendung dea von den Yff. ausgearbeiteten Verf. wird folgende Yor- 
schrift gegeben: Die Mehlprobe, in der die Ggw. von Weizen- u. Roggenmehl mkr. 
erwiesen iat, wird erforderliehenfalls bo fein gemahlen, daB'allea durch ein Sieb von 
0,5 mm Maachenweite geht. Man yerriihrt 5 g Mehl mit 10 ccm Gipaw., titriert 
nach Zuaatz weiterer 90 ccm Gipaw. u. yon Phenolphtbalein mit Vi*'n» KOH bia 
zur achwachen zwei Minuten anbaltenden Rotung; ubersteigt der Sauregrad 5° 
nicht, so beatimmt man in 2 g den Geaamtproteingehalt. 10 g der Probe werden 
in einen trockenen Stobmann-Kolben von 50 ccm eingewogen, mit ca. 50 ccm bei 
Zimmertemp. geaatt. Gipalag. gleichmaBig angeschuttelt, mit Gipaw. rur Markę auf- 
geftlllt, in einem Schiittelapp. bei 40 Touren pro Minutę 1 Stde. ausgeschiittelt, 
sofort durch ein Faltenfilter filtriert u. in 200 ccm dea klaren Filtrats der N wie 
fiblich beatimmt. Das Verf. iet in dieaer Form auf GebScke nicht anwendbar. 
Allea Nahere iat im Original nachzulesen. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs,- u. GenuB- 
mittel 46. 321—39. 1923. Mtinster, Landw. Verauchsatation.) Manz .

Heinrich Finoke, Kleine Beitrage zur Untertwihung von Kakaobóhnm und 
Kakaoerzeugnisien. Best. der Getamtsdure: 10 g Kakaomasse oder Sehokolade (5 g 
entfetteten Kakao) im Kolbchen mit 90 ccm W. 15 Min. in ad. W. erhitzen, k. auf 
100 ccm auffullen, 50 ccm dea Filtrata mit 0,1-n. NaOH titrieren unter Tiipfeln auf 
Phenolphthaleinpapier. Sauregrad => ccm 0,1-n, Saure/10 g Substanz: Bohkakao- 
bohnenkerne 16,4—27,2, Ptiderkdkao, alkaliaiert 12,6, nicht alkalisiert .26,4, Kakao
masse 17,2, Schmelzichokolade 10,6, Milchsćhokolade 6,6, Sahneschokolade 5,2. — 
Die flttchtige Saure der Kakaobobnen hat einen geringen Fliichtigkeitsgrad. Verf.: 
Menge wie oben mit 50 ccm W. anschiitteln -f- 0,2 g Weinaaure, 500 ccm im 
Dampfstrome deat., mit 0,1-n. NaOH titrieren. Sftuiegrade an fliichtiger Saure fiir 
Rohkakaobohnenkerne 3,8—11,2, Puderkakao 10,6—14,4, Schmelzschokolade 2,1. — 
Bei Milchschokolade bewahrte aich zur Berechnung dea Milchgebalta die Groaz- 
feldacbe Formel aua CaO u. Aacbe (vgl. Zt8chr. f. Unters. Nahrg8.- u. GenuBmittel 
44, 241; C. 1923. IV. 468). Zu beachten iat aber, daB in Deutschland durchweg 
Milchpulyer mit erhohtem Aschengehalt (bia su 9,39% atatt 8°/0), yermutlich infolge 
Natronzuaatzea zur Milch vor dem Trocknen, fiir Milchachokolade yerwendet wird, 
wodureh die Werte etwaa yerschoben werden. Hieraua ergibt sich Milchasćhe => 
6,25b— 0,25a u. daraus, den Groazfeldschen Vorachlag weiter ausbauend: Fettfreio 
Mitchtrockenaubatan* =  Milchaache X  11)5, Milcbzucker => Milchaache X  6, Milch
fett =» R. M. Z. X  F ett: 30, Milchpulyer =» fettfreie Milchtrockenaubatanz -f- Milch
fett, Fettgehalt dea Milchpulyera =■ 100 Milchfett: Milchpulyer, Saccharoae =  
Scheinbare Saccharoae (aus Polariaation) — Milcbzucker X  0,79, Kakaomasse => 
Rohfaaer X  30, fettfreie Kakaomaaae =  Robfaaer X  13,5, Kakaobutterzuaatz ==> 
Gesamtfetl — Milchfett — Kakaomaaae X  0)55, Kakaobeatandteile =» Kakaomaaae -f- 
Kakaobutterzuaatz. Bei Milchachokolade eigener Herst. etimmte die berechnete 
Zas. gut mit der wirklichen. — Das Saccharosebcstimmung$verf. mittels Ca(OH), nach 
Behrk u. DObing (Ztachr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 4 4 . 65; C. 1922 . 
!v, 1021) war recht brauchbar, wenn man nicht die Anschwemmung der Subatanz, 
Bondem die fiir die Polariaation geklarten was. Auazfige danach prttft. (ZtBchr.

Ontera. Nahrgs.- u. GenuBmittel 4 7 . 128—31. Koto, Chem. Lab. der Stoll- 
w erck-A .-G .) G r o b z f e l d .

J. Tillmans und R. Otto, Ober deń Nachweit der beginnenden Fisćhfaulnis. 
er Abbau des Fischfleischea bei der Faulnis yerlauft yollkommen anders ais der

VI- 1. 186
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dea Saugetierfleiachea. Bei Fiachen zeigt ein Gchult an mehr ais 0,3%o NHa (Best. 
durch DcBt. im Vakuum) oder l,0 0/co Aminosauren-N begounene Fiiulnia ao. Auch 
das colorimetr. Nit,hydrinvcrf. von RlFFAItT (Biochem. Ztachr. 131. 78; C. 1923.
II. 827) bew&hrte sich. BetrSgt ferner fiir 100/oig. Fieiachaufechwemmung bei der 
Titration nach W il l s t a t t e r  u .  W a l d s c h m id t  L e it z  (Ber. Dtseh Chem. Ges. 54. 
2988; C. 1922 II. 303) bei Ggw. von W. bezw. 50°/„ig. A. die Differ^nzzabl >  3, 
so ist bei Fischfleisch Faulnis eingetreten. Anders bei Saugeticr/leisch, wo zuerat 
ein Ansteigen, dann ein Abfallcn u. dann wiederum ein Ansteigen der Difforenz- 
zahlen beobachtet wurde u. das tJbergangastadium Differenzzablen zwiachen 1,35 
u. 2,3 entaprach. Die biolog. Verff. (vgl. Ztechr. f. Dnters. Nabrga. u GenuBmiitel 
42. 64; C. 1921. IV. 1183) waren bei Fischfleisch abnlich wie bei Saugetierfleisch 
anwendbar. War beim Sauerstoffeehrungsverf. der O, innerhalb 1—2 Sldn. bei 22° 
verzchrt, so war Faulnis nachgewiesen. Baim Sa\pdtrrtduktiontverf. kann auch 
bei Fleiach mit beginnender Faulnis bisweilen noch nicht aller KNO„ zeratort sein; 
iat aber aller KNO, zeratort, e o  iat beginnende Faulnis nachgewiesen. Wenn bei 
der Methylenblaured. das Methylenblau innerbaib 1 Stde. reduziert iat, b o  ist die 
Faulnis Bicber nacbgewiesen. Nuchweis u. Best. von Peptonen, CO,, Indol, gel. 
N u. Jodbindungsvermogcn fiihrten zu achwankenden oder negativen Ergeb- 
nissen. (Ztschr. f. Unters. Nahrga. u. Genufimittel 47. 25—37. Frankfurt a. M.,

F. EeiB, Ober die grófierc Dkhłe ais Kennzeichen entrahmler Milch. Es wird an 
Hand von Beiapielen gezeigt, dafi aua der Erhohung der D. nur dann auf Entrahmung 
geschlossen werden darf, wenn die entrahmte Milch derselben Produktion ent- 
stamtŁt. (Ztachr. f. Unters. Nahrgs. u. GenuBmittcl 47. 50—53. Kalkberge-Mark,

B., K. Smits, Tdbellen tur Eiictifi- und Chlorbcsiimmung in Milch. Tabelle 
zur Ab.situng des Proteingehaltes (%) nach dem Codex Alimentariua (Faktor 7) 
aus den verbrauchten ccm 0,1-n. Saure, u. des Cl-Gehaltes (mg Cl in 100 ccm 
Milch) aus ccm 0,1-r. AgNO,. (Pharm. Weekblal 61. 365-67.) Gboszfeld .

J. GroBfeld, Zur FMbesłimmung in Kasę. Die Anwenduug des neuen Vcrf. 
mit Trichlorathylen ais LoBungsm (vgl. S. 1291) liefert auch bei K a s e  ebenso 
genaue Werte wie das Verf. von B o n d z y n s k i- R a t z la f f ;  letzteres iet aber wegen 
des erheblichen Verbrauches an A. u. PAe. ^ehr teuer. Beim Trichlorathylenyerf. 
ist entweder auf die Vermeidung von crheblicheren Yerdunstungs^erlusten zu 
achten oder dereń GroBe durch blinden Vera. zu ermitteln u. anzurechnen, wie an 
einigen, bei aehr hoher Zimmertemp. mit Fettkaae auagefuhrten Probeyerss. gezeigt 
wird. Die vielfach behauptete starkę Verfliichtigung von Kascfettbettandteilen 
durch zu atarkes Trocknen wird durch beeondere Trocknungsversa. bei 90, 100 u. 
110° ais unrichtig nachgewiesen. Die Troeknung des KiUefettes kann u n b ed en k lieh  
bei 105—110° erfolgen. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs. u. Genuiimittel 47. 53—60. 
Recklinghauaen.) G b o sz fe ld .

Alfred Stettbacher, Ober Kochsalzbestimmung im Fischfuttermehl. 10 g gut 
zerkleinertes FiEchfuttermehl werden mit 10—15 ccm etwa 7%ig. Sodalag. durch- 
trankt u. im Laufe 1 Stde. bei langsam ansteigender Temp. bei 130—150° getrocknet 
u. hierauf bei moglicbst niedriger Temp. yerascht. Die Asche wird in einen 
500 ccm-Kolben iibergefiihrt, mit HNO, angesauert, */« Stde. gek o eh t u. die FI. 
nach dem Erkalten mit W. bia zur Markę aufgefiillt. In 50 ccm dea Filtratea wird 
Cl durch Titration nach Mo h r  oder Vo lh a rd  beatimmt. (Landw. Jahrb. d. Scbweii 
38. 97—103. Oerlikon, Landw. Vers.-Antt.) BebJO.

W illiam  Beach Fenu, V. St. A., Słerilisałion von Obst, Getnil>ekoniefven 
u. dgl, in Biichten. Die daa Obst o. dgl, entbalteuden Buchsen werden mit los®

Univ.) G b o s z f e l d .

Chem. Lab.) G r o s z f e l d .
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aufgelegtem Deckel in einer goachloaaenen Kammer der Einw. yon Dampf unter 
Drnck ausgesetzt, worauf man den Deckel durch einen Stempel, der luftdicht durch 
die obere Wandung der Kammer gefiihrt iat, auf das GefaB preBt u, dieaes dann 
durch Umbordeln dea Deckels oder auf ahnliche Weise yoilatandig verjchlieBt. 
(P.P. 538648 vom 23/7. 1921, ausg. 13/6. 1922. A. Prior. 5/5. 1917.) B ó h m eb .

H. W iedemann, Halensae-Berlin, Nutibarmaćhung von Reisabfallen. Die 
beim Schalen u. Polieren der Rciae entatehenden Abfalle werden, falla notwendig 
unter Miaderdruck, trocken deat. Die yerdichteten u. geaammelten Deatillate ent- 
halten Gemische von Parafflnen, Phenolen, cumaronahnlichen Harzen u. organ. 
Sauren. Die zuriickbleibeude Holzkohle wird zum Beinigen u. Entfarben yon Fil. 
verwendet. (E. P. 185083 yom 22/12. 1921, Auazug. yeroff. 18/10. 1922. Prior. 
25/8. 1921.) K a u s c h .

Jean-Marle Boyer, Frankreich (Seine), Eonservierung und Transport frischer 
Fische. Die Fiache werden auf den Fangachiffen in auaeinandernehmbare Behalter 
BchlchtenweiaB mit Eis yerpackt, worauf man die Behalter in den Lsderaumen in 
grSBere Behalter stellt, in denen sie noeh mit Eis umgeben werden. Bei der 
Eflckkehr yom Fang werden die kleineren Behalter aus den groBeren Behaltem 
herausgenommen u. dienen dann mm Tranaport der FiBche auf der Eisenbahn 
oder ahnlichen Beforderungsmitteln. (F. P. B3B437 yom 13/5. 1921, auśg. 14/4.
1922.) ROh m e b .

Justln Antolne Alfred Bovis, Frankreich (Alpes-Maritimes), Bestimmung der 
Ftiiche von Eiern und ihres Wertes fiir Brutzwecke. Man stellt daa Gewicht dea 
eimelnen Eies durch Wiegen in der Luft, dann das Gewicht deB in eine Fl., z. B. 
W., eingetauchten Eies fest. Durch Vergleich mit einer Tabelle w ird  aus dem 
Gewichtsunterechied auf das Alter des Eies geschlosBen. (F. P. 638828 yom 29/7.
1921, ausg. 15/6. 1922.) BO h m e b .

N. J. Nielsen, Aarhus, Danemark, Sterilisieren und Eonservieren von Milch.
Man erhitzt die Milch auf etwa 130° C, kiihlt sio dann ab u. yerBchlieBt sie schlieB- 
lich in mit Dampf o. dgl. sterilisierten GefaBen. (E. P. 185221 yom 31/5. 1921, 
ausg. 18/11. 1922.) K a u s c h .

Stephan Karpinsky und James Stewart Anderson, Frankreich, Seine, Ser- 
titllung ton Butter. Die zur Herst. der Butter dienende Sahne, welche geaauert 
oder ungeaauert sein kann, wird mit Luft gesatt. durch ein enges Bohr von ge- 
eigneter Lfinge hindurchgetrieben. — Die Ausbeute an Butter soli hoher sein ais 
die, welche bei dem iibliehen Buttern erhalten wird. (F. P. 665133 yom 1 6 /4 .1 9 2 3 ,  
aasg. 19/1. 1924.) O e l k e k .

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

Lazare Drut, Villeurbanne (Frankreich), Hohlcr Kunstfaden. (Oe. P. 94842  
yom 17/5. 1920, ausg. 10/11. 1923. Franz. Prior. 13/5. 1919. — C. 1922. 
W* 76.) K a u s c h .

Glanzfaden Aktiengeaellschaft, Petersdorf, Biesengebirge, Nachbehandlung 
wn aus Viscosel6sungen hergettellten Gebilden. (Oe. P. 95770  vom 5/5. 1922, ausg. 
25/1. 1924. D. Prior. 27/10. 1921. — C. 1924 L 455.) K a u s c h .

Otto Faust, Bremnitz', Herstellung eines fiir die Weiterverarbeitung auf Filme 
“■ geeigntlen Cellulotegels aus Vitco>e, dad. gek., daB man die Viscose mit CO, 
unter Druck mit oder ohne Erwiirmung in das Celluloaegel iiberfiibrt u. gegebenen-

in bekannter Weise auswascht. (D. E. P. 393293 KI. 39b yom 30/4. 1921, 
aMS' 31/3. 1924.) F b a n z .

186«
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The N itrogen  Corporation, Proyidenee, Ehode Ieland, V. St. A ., Cellulose- 
lósungen und -masBtn. (D. E. P. 388633 KI. 39b yom 2/7. 1922, ausg. 17/1.1924. 
A. Prior. 2/7. 1921. -  C. 1923. 17. 1018 [P. P. 553545].) F b a n z .

The N itrogen Corporation, iibert. yon: John Collins Clanoy, Proyidence, 
Bhode Ialand, V. St. A ., Celluloseestermassen. (Can. P. 2343 2 0  vom 7/3. 1922, 
ausg. 18/9. 1923. — C. 1924. I. 456.) F b a n z .

Standard Deyełopm ent Company, Delaware, iibert. von: Woodman W. 
Clough und Carl O. Johns, Elizabeth, New Jersey, Łosungsmittel fiir organische 
Stoffe, inibesondere fiir Ccllulosenitrat. Ais Loaungsm. fur Cellalosenitrat yerwendet 
man ein bei 80,1® konstant ad, Gemisch yon 47,5 °/0 Isopropylacetat u. 52,5 °/o Iso- 
propylalkohol. (A.P. 1485071 vom 13/3. 1922, ausg. 26/2. 1924.) F b a n z .

W ładimir Plinatus, Bern, Herstellung von plastitchen oder elattisćhtn Massen 
aus Casein, 1. dad. gek., daB das Casein mit Hartungsmitteln, z. B. Aldehyden, 
Chromyerbindungen, Gerbstoffen u. dgl., im Yakuum yerarbeitet wird. — 2. gek. 
durch die Mityerwendung yon Fullkorpern. — Es gelingt, das Casein yollig homogen 
mit den Hartungsmitteln zu yereinigen. (D. E . P. 393387 KI. 39 b yom 15/2.1914, 
ausg. 1/4. 1924.) O e lk e b .

Carl G. Schwalbe, Eberswalde, Herstellung hornartiger Massen nach D. B. P-
387631, darin bestehend, daB man rum Trocknen Luft verwendet, die einen dem 
Waaaergebalt der hornartigen MM. angepaBten Feuchtigkeitsgehalt besitzt, der ru- 
nachat iiber dem normalen Feuchtigkeitsgehalt liegt. — Man yermeidet die B. yon 
Bissen. (D .E .P . 388634 KI. 39 b yom 6/5.1920, ausg. 17/1. 1924. Zus. zu D. R. P. 
387631; C. 1924. I. 1127.) F b a n z . .

H. Dreyfus, London, England, Plaitische Masse. (A.P. 1466819 yom 2/11. 
1920, ausg. 4/9. 1923. — C. 192L IV. 148.). F b a n z .

X I X .  B r e n n s t o f f e ;  T e e r d e s t i l l a t i o n ;  B e l e u c M u n g ;  H e iz u n g .
E. V. Evans, Eine Studie Uber den Abbau der Kohle durch Destillation. III- 

tli* vgL S. 2320.) Auagehend yon Betrachtungen Uber das pbysikaL Verh. der 
Kohlen bei hoher Temp. muB eine Vermehrung der Warmeleitfahigkeit angeBtrebt 
werden; dieae wird durch die B. piast. Schichten aus der leichtachmelzenden y-Kom
ponentę der Kohle herunter gesetrt. An Heizwert- u. Volumenkuryen wie an Baum- 
modeilen zeigt Vf. die die Leitfiihigkeit yermehrende Wrkg. der Beimengung u. 
Brikettierung (ohne Bindemittel) yon Koka zur Kohle im Verhaltnia 75:25, aodali 
in 2/3 der Zeit der gleiche Endeffekt erreicht werden kann. Der bo anfallenle 
Koks iat brennbarer, dichter u. aschenUrmer ais der gewohnlicbe. Die Brikettyer- 
kokung iat infolge beaaerer Auabeute billiger, ferner yorteilhafter ais die Tieftem- 
peraturyerkokung, die mit der plaat. Schicht arbeitet, u. erlaubt endlich die Verar- 
beitung auch solcher Kohlen sorten, die allein nicht yerkokbar sind. Ferner bespricht 
Vf. die yerschiedcnen Entaschungayerf. der Kohlen, den Drescher-Tiseh (Trennung 
auf Grund yerschiedener D.), Spiral-Seperator (yerschiedener Reibungakoeffizienten), 
u. den Treut-prozeB (yerschiedener Oberflacbenspannung). (Gaa Journ. 165. 629 
bia 534.) Kaszfeld.

K. Bunte, Oaserzeugungtdfcn, I. Allgemeines. Ausgehend yon den Yerein- 
barungen uber dic Form der Garantien far Ófen be3pricht Vf. die Schwierigkeiten 
der diesen zu Grunde gelegten Vergleichakohlen u. der Garantie in % der Weit- 
zahl d. h. dem Prod. aua G asaUBbeute u. Heizwert, das in einem Laboratoriums- 
yera. nach genau festgelegter Entgasungamethode erhalten wird. Vf. zeigt in groBen 
Zugen, die entgasungstechnischen u. warmewirtachaftlichen Einflusae, die daa eine 
Ofensyatem dem anderen uberlegen machen u. die Unterachiede der G aran tiezah len  
erklaren. Unterachiede in den Garantiezahlen haben nur dann ausschlaggebende Be
deutung, wenn s ie  aus gas- u. feuerungstecbnischen, wSrmewirtacbaftlichen u. all-
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gemein wirtBchaftlichen Oberlegungen heraus erklart u. gerechtfertigt werden kon- 
nen. (Gas u. Waaacrfach 67. 101—103. 119—121. 1923.) R a s z f e l d .

Charles B erthelot, Die Verkol;ung bei tiefen Temperaturcn, insbesondtre die 
der Braunkohle. Obersichtliches Gutachten iiber diese Frage. (Buli. soc. encour. 
industrie nationale 136. 44—66.) D a n neel.

J. Ivor Graham, Die Sclbitzilndung der Kohle. Vortrag. tjber die spontane 
Enfitindlichkeit der Kohle stellt Yf. dio Literatur krit. zueammen, zahlreiche eigene, 
meist bereits yerdffentlichte Verf. hinzuziehend: SauerstofFabsorption, EiiifluB der 
sich leicht durch Oiydation erhitzenden Pyritbeimengungen, bakterielle Mit- 
wirkung, die er ablebnt, EinfluB der Temp. auf die Oiydationageschwindigkeit, 
Adsorptionaerscheinungen in Abhangigkeit von der Natur der Kohle, der KorngroBe 
u. der Temp., Mitwirkung der Feuchtigkeit u. sonBtiger Beimengungen, Kritik der 
Beobachtungsmethoden. PbyBikal. Eigenschaften der Kohle sind ebenso maBgebend 
wie chem., die brennbarsten Kohlensorten sind nicht selbstentziindlich, wenn sie 
diuckbestandig sind u. sich ohne groBen Staubanfall mahlen lassen. (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 43. T. 79—87.) Da n n e el .

P. Lebeau, tfber die Menge und Natur der von den festen Brennstoffen durch 
Warne und Luftleere entwickelten Oate: Steinkohlen. (Vgl. G. r. d. 1’Acad. des 
sciences 177. 456; C. 1923. IV. 809.) 10 Steinkohlenaorten, die in fruher geschil- 
derter Weise unteraucht wurden, gaben ziemlich ubereinstimmende Kuryen. Die 
Gasentw. wird deutlich (1—5 cbm pro t) bei 400*, erreicht daB Maiimum (65 bis 
80 cbm) meist bei 700°, zuweilen weniger scharf zwischen 600 u. 800°. Ą  er- 
Bcheint achon bei ca. 4005, Maiimum bei 700 oder 800*, noch yorhanden bei 1100°. 
Sein Gebalt in den bei 800° gewonnenen Gasen betrug 73—91%. CO entwickelt 
aich gleichseitig m it H%. CHi bildet sich auch bei 400° m it stets sehr ausge- 
spiochenem Maiimum bei 600°. CtHt  u. (7,27, finden sich hauptsaehlich in den 
bei 500° aufgefangenen Gasen. C,Ht hat das Maiimum bei 500°, yerBchwindet 
oberhalb 600°. CO,, schon bei 100° nachweisbar, Maiimum bei 600°, ist bei 700 
bia 800° nicht mehr yorhanden. Die Gasyoll. Bind um so groBer, je reicher die 
Kohlen an fłflchtigen Bestandteilen sind, der Gehalt an H , steigt im umgekehrten 
Yerhaitnia, man erhalt dayon aus 1 1 ca. 15 kg. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 
391—93.) S p ie g e l.

Franz Fischer und A lbert Jaeger, Uber die Z utam m ensetzung der Phenolc, 
die mit ilberhititem W asser extrahiert werden, und derjenigen, d ie im  Ól zuriićk- 
Ueiben. (Vgl. S. 2221.) Siedeanalysen im Engler-Ubbelohdeschen App. nach H o ld e  
leigten, daB bei dieser Eitraktion dem Robol, Fiaktion 200—300° eines Urteers 
aus GaBfłammkohle der Gewerkachaft Biamarck, die Kresole yollstSndig, die Xyle- 
nole fast yollstSndig entzogen werden. An Kreaolen werden dabei aus der gleichen 
Menga eitrahierter Phenole weniger gewonnen ais aua den Gesamtphenolen, weil 
em Teil im W. gel. bleibt. Yon den zur&ckgebliebenen Phenolen gingen bis 240° 
eist etwa 26% (im Original falschlich 16 °/0; d. Bef.) iiber gegen 70,5 bei den Ge
samtphenolen u. 75 bei den eitrahierten, dagegen ca. 42% uber 300°; schon die 
tnedrig ad. Beatandteile waren dort braunrot u. ziemlich zahfl., bei den anderen 
dagegen die bis ca. 270° sd. heli, goldgelb. (Brennstoffchemie 4. 241—42. 1923. 
Mulheim-Ruhr, Kaiser WiLHELU-Inst. f. Kohlenforacb.) S p ie g e l.

Franz Fischer, Hans Schrader und Albert Jaeger, Untersuchung des Ex- 
traktionswatsert von der Kxtraktion mit iiberhitztem Waiser. (Vgl. yorst. Ref.) Die 
wiederholt zur Eitraktion der Fraktion 200—300°. aua Gasflammkohlenurteer be- 
nutite wss, Fl. war braunrot, gab mit Pb-Acetat starken, flockigen Nd., mit wenig 
“ gNO, hellen, flockigen Nd., mit groBeren Mengen achnell reichliche Red., mit 
FeCl, griine, auf ZuBatz yon Na,CO, tief rotyiolette Lag. Beim Stehen triibte 
8ich die anfangs klar filtrierte Lag. unter Abacheidung dunkler Flocken u.
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oligen Abaatzea; die Reduktionswrkg. lieB mit der Zeit erheblich nach. Ans 
500 ccm konnten durch A . ca. 9 g  Subat. auBgeachUttelt werden. Der durch 
Pb-Acetat, auch durch Bleieasig, auagefallte Stoff war im weaentHcben Brem- 
catechin. — Durch Abdestillieren auf '/i Vol. u. Zusatz yon Na,SO, u. NaOH 
wurde aua dem Eitraktionawaaaer ein brauchbarer photograph. Entwićkler ge- 
wonnen. (Vgl. D .R .P . Nr. 374005; C. 1923. IV. 179.) (Brennstoffchemie 4. 242 
bis 244. 1923. Miilheim-Ruhr, Kaiser W iL H E i.łi-Inat. f. Kohlenforach.) S p ie g e l .

Albert Jaeger, Uber Versuchc sur Trennung eines Phenolgemisches durch 
fraJctionierłe Extraktion mit Uberhiłztem Wat/er. Ea ergab sich bei wlederholter 
Eitraktion yon 1500 ccm der Fraktion 200—300° dea auch yorher (ygl. F is c h e b  u. 
J a e g e b ,  BrennutofFchemio 4. 241; yoryorat. Ref.) benutzten Gaaflammkohlenurteera 
mit je 1500 ccm reinem W. bei 225° atetige Abnahmo der DD. der in den einzelnen 
Auastigen enthaltenen Phenole. Diese beetanden in allen Auaziugen hauptaBchlich 
auB den bia 240° ad. Fraktionen mit allm&hlicber Zunahme von hoher ad. in den 
apiiteren. Die Unyollkommenheit dcf Fraktionierung ist z. T. wohl dadurch zu er- 
klaren, daB die was. Phenollag. an aich wl. Phenole starker loat ais reines W. — 
Die yorhandeuen Angaben Uber D., Kp. u. Loalichkeit yerachiedener Phenole 
laasen annehmen, daB die Phenole yon geringerer D. n. hoherem Kp. in den letzten 
Ausziigen hauptaachlich aus den am słarkaten mit alipbat. Seitenketten beladenen 
Gliedern der yerschiodenen homologen Reihen bestehen, bei denen immer atSrkere 
Annaherung an die Eigenechaften der Paraffine stattfindet. (Brennatoffchemie 4. 
261—63. 1923. Miilheiia-Ruhr, Kaiaer W iLHELM -Inst. f. Kohlenforach.) S p ie g e l .

Albert Jaeger, ffber die Ursache des Nachdutikelns von UrteerSlen. Daa Nach- 
dunkeln der durch Extraktion mit iiberhitztem W. yon* Phenolen befreiten Ole 
(ygl. F b a n z  F is c h e b , S . 2221) i s t  in erster Linie an die Ggw. yon Luft gebunden, 
in zweiter aber auch durch Ein w. dea Lichtea u. die Ggw. der Baaen beeinfluBt. 
Basenfreies Ol blieb in Abwesenheit von Luft aowohl im Dunkeln wie im Licht 
36 Tage unyerandert u. farbte sich an Luft im Dunkeln hellbraun, im Licht tief 
dunkclrot. Bei Ggw. yon Baaen trat dagegen auch bei Abweaenheit von Luft 
Braunfarbung ein. (Brennstoffchemie 4. 257. 19Ż3. MUlheim-Ruhr, Kaiser W il- 
HELM-Inat. f. Kohlenforach.) Sp ie g e l .

N. E. Rambnsch, Tieftemperaturbehandlung der Kohle in Gaswerken. Y f. be- 
achreibt an Hand yon Abbildungen die Anlage in Scunthorpe, in der ein „bitumi- 
nouB-W aBaergas11 an Stelle yon Waasergaa bezw. carburiertem Waaaergaa hergeatellt 
wird. Der Gaaerzeuger besteht aus einem Waasergaagenerator mit au fgese tz te r 
Kohlenretorte, die dureh dio Abgase der EeiBblaaepeiiode geheizt wird, wahrend 
das h. Wasaergaa die Kohle bei tiefer Temp. yergast u. sich b o  mit hoehwertigen 
Beatandteilen anreicheit. In Tabellen sind Analyaeu u . Geatehungskosten zuaam m en- 
geatellt u. zeigen, daB die „bituminoua-Wasaergas-Kalorie“ billiger ais die Stein- 
kohlengas-Kalorie ist. (Gas Journ. 165. 768—72.) RA8ZFELD.

Fritz Hofmann und Myron Heyn, Uber feste Phenole im SteirikohlenurUer.
II. (I. Brennatoffchemie 4. 209; C. 1923. IV. 895.) Vff. haben noch einige andere 
Steinkohlen in gleicher Weise wie die Kohle aus der Emmagrube (1. c.) gepruft; 
zur Unters. gelangte im Al-Schwelapp. bereiteter Urteer. Vff. meinen auf Grund 
der Ergebnisse, daB der Gehalt an feiten Phenolen mit der Backffihigkeit der Kohlen 
in Verb. stehe derart, daB backender Halbkoks nur bei solchen Kohlen auftrat, 
dereń Urteer in der Hauptaache fl. Phenole liefeite. — III. Ea wird der eiperi- 
mentelle Beweis geliefeit, daB die festen Phenole aua Emmagrubenkohle (1. c.) 
durch Pyridin faat restlos extrahiert werden. (BreDnatoffchemie 4. 273. Breslau.) RO.

A. M ailhe, Uber cin Petroleum aus Erdnuflól. Bei der katalyt. Zers. fetter 
Ole erhSlt man olefinartige KW-stoffe, die m it ZnCl, zur Polymerisation neigen u. 
yiscose O le, den Erdólpiodd. ahnlich, ergeben. Yf. h at fette Ole {BiilSl, MohnSl,
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ErdnupSl, ScnfSl, Fitchol, Tran) mit oa. 10°/, ZnCl, [CaCl,, BaCl,, NaCl, MgCl„ 
Ca(OH),, Ba(OH),] im kupfernen Autoklaven ca. 5 Stdn. auf 450° erhitzt. Ein 
Petroleum wurde erb alt on, das PAe., Bzn., Leuchtpetroleum, schwere Ole, Schmier- 
81e u, vaaelinartige Korper entbielt. Eingehend beschrieben wird die ZerB. von 
300 g Erdnuflol mit 50 g MgCl,, wobei eine Ausbeute von 66% Petroleum erbalten 
wurde. Dieses entba.lt hauptsachlich Paraffin- u. Olefin-KW-stoffe von demselben 
Heizwert wie die entsprecbonden Praktionen von Erdol. Man erhSlt bei der Zers. 
ferner eine gro Be Mengo Gag folgender Zua.: 64% Ht , 16% CH4, 7%  CnH,n, 
9% Co, 4% CO,. (Chalear et Ind. 5. 3—5. Unir. Toulouae.) Mo r t e n s e n .

Thomas H. Easterfleld und Norman Mc Clelland, Neuteelandische Minerał- 
SU. Die Eohstoffe sind dreierlei Art, 1. Pech von Kaurigummi in der Proyinz 
Auckland, E ogenanntes KawriSl durch Deat. des Peches. 2. bituminose Schiefer in 
dor sudlichen Inael geben durch DeBt. Sćhieferól. 3. Petroleum durch unmittelbares 
Bobren; Hauptvorkommen bei New Plymouth (Westkiiste der Nordinsel). DieseB 
anfanglich fl. Ol wird bald infolge seinea hohen Gehaltes an festem Paraffin halb- 
fliiasig. Es ist prakt. frei yon sauren u. bas. Bestandteilen. Selbst hohere Prak
tionen zelgen wenig Farbung (die Fraktion 300—360° ist nur leicht gelb gefiirbt) 
u. Neigung zur Zers. (Cracking). Das Bzn. u. Kerosin brennen mit ruBender 
Flatnme infolge Ggw. benzenoider u. ahnlicher KW-stofle. Die Benzinfraktion 
reagiert nur wenig mit Br (Abwesenheit von Olefinen), andererseits betragt die 
Kontraktion beim Schiłtteln mit rauebender H ,S04 beim Bzn. 36%, beim KeroBin 
30%. -Das Kerosin ist naeh dieBer Behandlung wasserhell u. brennt ohne zu<rn£en. 
Die D.D. von Bzn. u. Kerosin, nach der Behandlung mit rauchender H ,S04, sind 
noch hoher ais die pennB ylvan. Ole abnlicher Kpp. infolge ihres reichen Gehaltes 
an C ycloparaffinen, aua denen sie hauptsachlich bestchcn. Das neuseel&nd. Petro
leum ist somit dem Petroleum von Burma (Jo n e s  u. WOOTTON, Journ. Chem. Soc. 
London 91. 1146 [1907]) im allgemeinen ahnlicb, was auch die weitere Unters. be- 
ertatigt. — A ub der Benzinfraktion, nach dem Behandeln mit rauchender H ,S04, 
wnrden 8 Fraktionen dargestellt, u. zwar: 1. Kp. 69—74°, D .18-8 0,7494 Methyl- 
cycloptntan; 2. Kp. 78-83°, D.1'-5 0,7790 Cyclohexan\ 3. Kp. 100-104°, D.’8-5 0,7669 
Mcthylcyćlohezan; 4. Kp. 115—125°, D.1'1* 0,7433 wahrscheinlich. Gemisch von 
n-Ocłan u. Dimethylcycloheaan; 5. Kp. 146—152°, D.18'8 0,7243 n-Nonan  isoliert;
6. Kp. 160—163°, D.18>8 0,7884 a-DeTcanaphthen; 7. Kp. 179—182°, D.1M 0,7987 Un- 
dekanaphthen-, 8. Kp. 196—198°, D.18-8 0,8042 Dodekanaphthen. Die KW-stoffe der 
benzenoiden Bestandteile waren (°/0): Benzol 9, Toluol 68, Bohxylole 17, Rttckstand, 
sd. Uber 145° 5. Die Robsylole bestanden aus den o-, m- u. p-Iaomeren. Femer 
wuiden nachgewiesen Mesitylen u. Pteudocumol, Naphthalin u. Mełhylnaphthaline. 
Aua dem Paraffinwachs wurde dargestellt: Tetra-, Penta-, 3exa-, Octa- u. Nona- 
cos an, Triacontan u. Hentriacontan. (Chemiatiy and Industry 42. 936—38. Nelson, 
N. Z.; Wellington, N. Z.) ROh l e .

Mariller, EinwirJcung von FeuchtigJceit auf die Verkohlmg von Hole. YerBB. 
»n 3 Holzern haben ergeben, daB das Trocknen des Holzes vor der Yerkohlung, 
weit davon entfemt ein Nachteil zu sein, yon Vorteil ist, eineateils ftir die Menge 
aa DestillatioDsprodd., insbesondere an Eaaigaaure u. CH,OH, andernteils an Ruek- 
standen der Dest. (Teer u. Holzkohle). (Buli. Aasoc. Chimistes de Sucr. et DisL 
42.251—53.) ' ROh l e .

F. Jacobsohn, t)ber Brennstoffuntersuchungen. (M ontan. R undach. 15. 427—28.
1923. — c. 1923. IV. 684) ROh l e .

A. Thurmer, Bestimmung des H eizm rttt der Kohle. Bemerkung zur Arbeit 
von Koenig (vgl. Chem.-Ztg. 47. 335; C. 1923. IV. 171). Vf. bedient aich twe 
Berechnung dea Heizwertes der Formel: (81 X  Q  X  o), in der C der
Reinkoka, G die Gase (fliichtige Bestandteile) der Kohlo, a ein Faktor, der einem
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bestimmten GasverhSltnis entspricht u. sich berechnet aus dem reziproken Ver- 
haltnis des Heizwertes von reinem G zum Gesamtkoks (100 • G). Tabelle bigi. 
der a-Wer te ygl. im Original. Die calorimetr. Best. dea Heizwertes gasreicher 
Eohlen sowie deB Kokses Bind besser mit lufttroeknem ais mit yollig trocknem 
Materiał austufflhren. (Chem.-Ztg. 47. 421. 1923. Kehl a. Rh.) PFLtłCKE.

Hans Wolff, Beitrage zur Untersuchung von Benzin und Benzol. Bemerkungen 
zu den Darlegungen von J o n g k u n z  u . P r itzk er  (S. 271). (Chem.-Ztg. 47. 421—22.
1923. Berlin.) P flUcke.

J. Pritzker und R. Jungkunz, Beitrage zur Untersuchung von Benzin wnd 
Benzol. Erwiderung auf die Ausfuhrungen von H. W o lff  (yorst. Ref.) (Chem. Ztg. 
47. 422. 1923.) P flOcke.

P. Schwarz, Nachweis und Beslimmung tton Spiritus in Benzol. (Vgl. P ritzker 
u. J u n g k u n z , yorst. Ref.) Durch Yermischen des Bil. mit ungefahr der gleichen 
Menge eines Spindeloles, Yisc. 2—50 u. 3—4 maliges Waschen mit 5—10°/0ig. 
NaCl-Lsg., Abdestillieren der NaCl-Lag. u. Best. der D. laBt sich die Menge des 
A. ermitteln. Zum Nachweis yon Bzn. im Bzl. laBt sich der Fettsaurepriifer yon 
D o m in ik iew icz  gebranchcn. (Chem.-Ztg. 47. 462. M.-Gladbach) SOyern.

C. E. B lyth , Stockton bei Rugby, Pulverisierter Brennstoff. Wahrend oder 
vor der Pulyeriaierung des Brennatoffs wird ibm eino endziindliche Fl. (Paraffin) 
in geringen Mengen (unter 0,07%) zugesetzt. (E. P. 184 250 yom 3/5. 1921, ausg. 
7/9. 1922.) K ausch.

International Coal Products Corporation, New York, Eerstellung feiter 
Brikełts aus Ligniten, dad. gek., daB eine Miechung aus rohem, aber getrocknetem 
Lignit u. etwa 10—15°/o Pech auf etwa 425° bis 480° erhitzt wird, um ihren Gehalt 
an flttchtigen BeBtandteUen auf etwa 14—7% herabzusetzen, worauf der Rilckstand 
gemahlen, abermals mit Pech — yorzugaweiae etwa 10—15% der Mischung — ge- 
mischt u. zu Briketten gepreBt wird, die bei 760° oder mehr, weiter entgaat, vor- 
teilhaft aber bei 1010° ganzlich yerkokt werden. (D. R. P. 392796 KI. lOa vom 
25/4. 1920, ausg. 25/3. 1924. A. Prior. 30/4. 1919.) O e l z e b .

Thomas Joseph Setchell, St. Paul, Minn., B tikttt, welches in der Hauptsache 
aus Lignit u. einem aus Pech, Harz u. Glucose zusammengesetzten Bindemittel 
besteht. Die Ausgangastoffe werden im VerhaltniB yon 2000 Pfund Lignit, 55 Pfund 
Pech, 40 Pfund Harz u. 4 Pfund Glucose gemischt. (A. P. 1479 747 yom 5/8. 1920, 
ausg. 1/1. 1924.) O e lk e b .

Eudolph A lbrecht K ratochwill, V. St. A., Kohlenlrikett. Kohlenstaub wird 
mit einem Bindemittel, z. B. einer Lsg. yon Gummi arabicum in W., yermiacht, 
die M. in Brikettform gepreBt u. getrocknet. Um die Briketts gegen WitteruDgs- 
einflusse zu schutzen, werden Bie dann noch mit einem Firniaiiberzug yersehen. 
(F. P. 535061 yom 4/5. 1921, ausg. 8/4. 1922.) BOHMER.

A sphalt Cold M ix Ltd., Engiand, Bitumindse Emulsionen. Man schm. die
bitumenhaltige Substanz, z. B. mexikan. Asphalt, fugt unter Riihren eine geringd 
Menge (2*/,—5%) einer FettsBure, z. B. Olsaure, hinzu, dann eine yerd. Lsg. eines 
Alkalia bei einer Temp. yon 101—107° u. ruhrt weiter, bis die entstandene Emul- 
sion erkaitet ist. — Die Emulaion kann ais Bindemittel bei der Herst. von Brikettt 
etc. yerwendet werden. (F. P. 564943 yom 10/4. 1923, ausg. 15/1. 1924. E. Priorr. 
9/5. 1922 u. 1/2. 1923.) O e lk e r .

K. B. d a inan , Somerset West, Sudafrika, Troćkene DettiUcdion. Man dest. 
Kohle, Schiefer, Holz usw. in einer Retorte mit Hilfe yon hn Kreislauf durch einen 
Cberhitzer, die Retorte u. einen Kondensator stromenden h. Gasen. (E. P. 184 4D1 
yom 21/7. 1922, Auszug. yeroff 4/10. 1922. Prior. 6/8. 1921.) K au sch .
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Thermal Industrial & Chemical (X. J. C.) Research Co., Ltd., J. S. Morgan 
und. D. Rider, London, Teerdestillation. Man fiihrt den Teer unter die Obeiflache 
von geBchtnolzonem Metali, daa man auf eine Temp. (350° C), bei der der nicht 
flUchtige RUckatand hartea Pech ist, oder auf 275—290° erhitzt, um anthracen- 
haltiges Pech bu erhalten. (E. P. 181621 yom 7/6. 1921, ausg. 14/9. 1922.) Ka.

A. Roberta, Chicago, Gaserzeugung. Um aua Destillationsgasen Nebenprodd. 
zu gewinnen, fiigt man erBtens einen Stoff (Ol) hinzu, der ihre Dampfspannung er- 
hóht u. ihre Temp. regelt. Hierauf setzt man die Temp. der Gase allmahlich 
schrittweise horab. (E. P. 184507 yom 12/2. 1921, ausg. 14/9. 1922.) K a u s c h .

F. Umploby und H. Powera, Siladen bei Keighley, Yorkshire, Gaserzeugung. 
Man yergaat gepulvertea oder fl. kohlenstoffhaltigea Materiał beim Durchstromen 
einea zylindr. poroadn Kohrea, daa durch Oberflachen- Yerbrennung erhitzt wird. 
Es wird Dampf u. ein k a lk b a ltig e B  Materiał (CaO oder Kalkateinj dabei yerwendet.
E. P. 18 i  887 vom 23/5. 1921, auag. 21/9. 1922). K a tjs c h .

Ferdinand Gerhard und Ernst Schumaoher, Konigaberg i. Pr., Vorrichtung 
zur Abtreibung von Fliissigkeitsgemischen, iąibeiondere gesattigtes Waschol im Dauer- 
batrieb der Bzl.-Erzeugung unter Anwendung direkter u. indirekter Beheizung, 
dad. gek., daB einem mit Heizyorr. yeraeheneri, oben offenenen Behalter unten die 
Fl. zugefuhrt wird derart, daB sie iiber den Band des Behalters in einen yorzugs- 
weiae mit Easchigfullung yeraehenen Zwischenraum gelangt, aua welchem sie iiber 
einen Fl.-VerachluB oben in einen konzentrisuh zum eraten Beh&lter angeordneten, 
yon unten mit direktem Friachdampf beheizten zweiten Beh&lter ffillt, wobei die in 
dem eraten u. zweiten Behalter entwickelten Dampfe getrennt abgefuhrt werden. — 
Gegeniiber bekannten Vorr. wird eine bessere Waimeausnutzung erzielt. (D. B. P. 
386220 KI. 12 r yom 10/6. 1920, ausg. 6/12. 1923.) Oblkeb.

Ferdinand Gerhard und Ernst Sobumacher, Konigaberg i. Pr., Vorrićhtung 
*ur Abtreibung von Flussigkettegemtschen, insbesondere gesattigtes Waschol, im Dauer- 
betrieb der BzL-Erzeugung nach Pat. 386220, dad. gek., daB in dem indirekt 
beheizten, den Ausgangsstoff, insbesondere Waschol,'ftihrenden Destillationsraum 
ein durch letzteren indirekt beheizter Deatillationaraum angeordnet ist, in welchem 
die aua dem SchluBkuhler entfallenden Prodd., insbesondere die biaher zur Lack- 
fabrikation u. fiir Dieaelmotoren benutzten, einer weiteren Dest. auf feinere Prodd., 
wie Motorenbzl. u. Naphthalin, unterworfen werden, wobei die Destillationsriick- 
stande auch dieses DeatillationaraumeB iiber einen EntspannungBraum geleitet u. 
nach Durchlaufen desselben einer direkten Dampfbehandlung unterworfen werden.
— Es wird gegeniiber der Arbeitsweiae mit der Vorr. nach dem Hauptpat. eine 
weitergehende Ausnutzung des Materials ohno wesentlichen Warmemehrperbrauch 
erzielt. (D. E. P. 890849  KI. 12r yom 3/7. 1923. ausg. 23/2. 1924. Zus. zu D.R.P. 
386220; yorst. Ref.].) Oelkeb.

Hermann Planson, Hamburg, Serstellung plastischer Massen fiir Isolierzwecke, 
darin bestehend, daB Braunkohle oder Torf, der gegebenenfalls yorher auf Tempp, 
yon 150—280° erhitzt wurdo, mit Atzalkalilsgg. oder anderen alkal. Laugen 
eztrahiert u. das Filtrat nach Zusatz yon Mineralsauren zur Trockne yerdampft u. 
gewaEchen wird, worauf der Ruckstand nach Zusatz yon Phenolen u. Ketonen 
be«w. Aldehyden mit rauchender HC1 in geachlosBenen GefaBen erhitzt u. ge
gebenenfalls nach Einmengen yon Fiill- u. Farbstoffen auf Formstiicke yerarbeitet 
wird. (D. E. P. 376743 KI. 39b yom 17/6. 1914, ausg. 5/6. 1923) F b a n z .

Friedrich Btfrgius, Berlin, Behandeln non Kohle und Kohlenwasserstoffen mit 
Sitze unter Drućk. (Can, P. 227918 yom 12/5. 1922, ausg. 16/1. 1923. -  C. 1923. 
IV. 224.) F ba nz .

Eduard Jena, Miinchen, Darstdlung von S ar z- und Wachsprodukten aus 
bitwmnoser Kohle oder gewohnlichem Bohmontanuachs, dad. gek., daB das Aua-



2850 H xx. S c iiie s z - d n d  S p r e n g s t o f f e ; ZO n d w a r e n . 1 9 2 4 .  I .

gangamaterial einer getrennten Eitraktion mit yerachiedenartigen Lósungsmm., 
z. B. zuerst mit AlkoholeD, Aceton, Holzgeiatol oder fihnlich loaend wirkenden 
Mitteln, dann mit einem aliphat. u. hierauf oder gleichzeitig mit einem aromat 
KW-stoff unterworfen wird. Man kann auch Gemische yerachiedener Alkoholo oder 
Holzgeiatole verwenden. — Beim Eitrahieren mit den Alkoholen erhalt man eine 
lackharzartige M. u. ein reinea Wacha, die man durch Hinzufiigen von hoitlem 
L8aungsm. zu dem Estrakt, darauffolgendeB Erkalten u. Absaugen trennen kann; 
daa Harz befindet sich in der Lag., wahrend daa Wacha im Bttckatand yerbleibt. 
Die Eitraktion mit Bzn., Ligroin uaw. liefert ein achwarzbraunea Wacha u. darauf- 
folgende Eitraktion mit BzL ein wacheaephaltartiges Prod. (D. E. P. 386708 
Ki. 23 b vom 2/12. 1921, aUBg. 14/12. 1923.) F banz.

A. L. G. Dehne, Halle a. S., Vorrichtung zum Kochen von Ól, 1. gek. durch 
ein iiber einem Erhitzer angebrachtea GefaB, in daa daa Ol yon U D ten  eintritt u. 
an dcaaen erhitzter Autienwand es herabrieaelt; 2. dad. gek., daB daa GefaB yon 
einem BehSlter umgeben u. uberwolbt iat, ia dem daa entwaaaerte ó l Bich aammelt 
u. das im Boden mit einem Óiableitungarohr veraehen iat u. durch cin zweitea 
Bohr mit einer Luftyerdunnungsyorr. in Verb. ateht, 3. dad. gek., daB der Bobalter 
an der Decke mit einer oder mchreren Abtropfspitzen u. einer oder mehreren Auf- 
fangyorrichtungen veraehen iat, 4. dad. gek., daB im Behalter ein Schwimmer an- 
geordnet iat, der ein Ventil ateuert u. durch den ein Sinken dea Olea unter die 
Uberlaufhohe, Bowie ein Oberfilllen dea Gef&Bea yerhutet wird — Die Vorr. dient 
zur Gewinnung yon yollig waflserfreiem Ól. (D. E. P. 385760 KI. 23 b vom 19/3.
1922, auag. 12/12. 1923.) F kanz.

Clarence Parskali Byrnes, Sewickley, Penns., V. St. A., Treibmitłel fiir 
Motoren aua hochad. KW-stoffen, dad, gek., daB man die KW-atofFe bei Ggw. von 
katalyt wirkenden Metalloiyden o. dgl. durch Einblaaen von Luft einer Teil- 
oiydation unterwiift. Die ao erbalfenen Prodd. kann man durch Dest. mit Ati- 
alkalien reinigen. (D. E. P . 391986 KI. 23 b yom 2/9. 1922, auag. 18/3.1924.) F ez.

XX. SohieB- und Sprengstofle; Zundwaren.
H. Brunswig, Kur zer Abrifi der Oeschichte des rauchlosen Puleirs in den Vcr- 

einigten Staaten von Nordamerika. SchluB. (Vgl. S. 719.) (Ztschr. f. d. gea. SuhieB-
u. Sprengatoffweeen 18. 100—2. 1923.) Zahn.

E . W. Mo Kee, Sprengarbeit in einem Salzbergicerk zu Louisiana. Beschreibung 
der Methode. (Ztachr, f. d. gea. SchieB- u. Spreng8toffweaen 18. 117. 1923.) ZAHN.

A. Marshall, Sprengstoffe w id Thermite. E in DefinitionayerBUch: Explosive 
Stoffa enthalten gasbildende Beatandteile, ihre Eiploaionawelle achreitet achnell 
fort (Tanaende von Metern/sek.). Thermite brennen langaamer, ihre Eiplosionawelle 
iat langsamer (wenige m/sek), ao daB sie zwar nicht ausloachen, aber nicht Bchnell 
genng Gas freimachen. Durch Zutaten kann man die R e a k tio n a g e s c h w in d ig k e it  
erhohen u. Gaaerzeugung heryorrufen, dadurch werden Thermite zu S p ren gstoffen , 
z. B. C,Ag, durch Zuaatz von AgNOa. (Chemistry and Ind 43. 326.) D anneel.

E n d olf Anfsohlager, Uber JExplodicrbarheit und Explosionsbedingungen von 
Ammonsalpeter und Oemischen. F iir den explosiven Zerfall kommt im weaentliehen  
nur die Gleichung 2NHłNO„ ~  2N , +  O, -f- 4H ,0  in Frage. Ammonaalpeter 
normaler KorngróBe detoniert mit Kupferkapael 6 teilweiae, mit 8 yollig, Frei- 
liegende Patronen (40—60 mm Durchmesaer) pflanzen die Detonation nur eine kurze 
Strecke fort. Auch schwacher EinachluB geniigt nicht fiir yolle Detonation. Ge- 
niigend starker Initialimpula z. B. durch Nitrokorper yeranlaBt dagegen yolie Zera., 
auch unyerdSmmt. — Die Detonationegeschwindigkeit trockenen Ammonsalpeters 
betragt 1270 m/sec. mit 5 Kupferkapseln Nr. 8 in Eisenrohr yon 40 mm Doich-
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messer; 2410—2460 m/sec. mit gepre.Bter Pikrinsaure im Bleirohr (50 mm) bezw. 
ManneBmannrohr (60 mm). Ammonaalpeter gehort also zu den briaanten, allerdings 
insensiblen Eiplosiystofifen. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. Sprengatoffweaen 18. 
117-20. 1923.) Z ah n .

F. Schmitt, Nitrieren der Cellulose. (Vgl. Caoutchouc et Guttapercha 20. 
11813; 0. 1923. IV. 680.) Die meisten Methoden, die Haltbarkeit der Nitrocellulose 
iu bestimmen, beruben auf dem NachweiB von Spuren yon HNOa (ABEL yerwendet 
ala Indicator Jodkaliumstarkepapier; GtJTTMANN mit Diphenylamin getrauktes Papier). 
Thomas empfiehlt ala Stabilitatsprufung einfachea Erwarmen der Proben auf 100°, 
bis zur Entw. yon NO,. Da allgemein angenommen wird, daB Spuren zuriick- 
gebliebener HNO, die Haltbarkeit der Nitrocellulose beeintrachtigen, wurde die- 
selbe auFgewaschen 1 mit k. W ., 2. mit flieiJendem W ., 3. mit h. W. Die Prodd. 
teigten keine ausreichende Haltbarkeit, bei einer Probe nach T hom as ezplodierten 
Bie bereita nach */, Stde. beftig, bo daB diese Probe nur mit Yoraicht anzuwenden 
ist. (Caoutchouc et Guttapercha 20. 11990—91. 1923.) P ie c k .

F. Schmitt Nitrieren der Cellulose. (Vgl. yorat. Hef.) Um der Nitrocellulose 
groBtmogliche Haltbarkeit zu yerleihen, wird sie nach dem Nitrieren langere Zeit 
mit W. ausgekocht oder noch besBer mit Dampf behandelt. Zuruckgebliebene 
Saurespuren konnen es nicht sein, die' die Haltbaikeit der Nitrocellulose beein
trachtigen, da ein Auawaschen mit Sodaloaung wirkungsloa ist. Ea kann hocbatens 
eine sekuudare Rk. des Nitriergemiaches auf die Cellulose diese yerachlechtern. 
(Caoutchouc et Guttapercha 20. 12022—23. 1923.) P iec k .

F. Schmitt, Nitrierung der Cellulose (Baumwolle oder Papier) fiir die Her- 
ttellung von Celluloid. Beschreibung des Verf. yon T homson. Vorteile sind: Ver- 
hindern des Auatrocknens, fast ganzliche Zuriickgewinnung der HNOe, Ersparnis; 
Nachteil ist, daB eine groBere Anzabl von Steingutbottichen benotigt wird. (C*out- 
chouc et Guttapercha 21. 12132-33.) P ie c k .

F Schmitt, Uber Celluloid. Haltbarkeit der Nitrocellulose. Die Zersetrlichkeit der 
Nitrocellulose scheint auf der B. yon Schwefelsaureeatern der Cellulose zu beruhen, 
die beim Auswaachen mit kochendem W. zera. werden. Daa Waachwasser wird dabei 
immer saurer, auBerdem entzieht es bei auhaltendem Auakochen der Nitrocellulose 
an organ. SubstaDz etwa daa 17, fach o der H ,S04. Wenn man die ausgewaschene 
Nitrocellulose mit Na,CO, yeraeifc u. in der Seifenlag. die H ,S04 beatimmt, bo 
wigt sich, daB die iiberhaupt nicht gewaechene Nitrocellulose am meisten H ,S04 
entbalt. Auswaechen mit flieBendem W. enlfernt bctiachtlich mehr H ,S04 ala aclbat 
40std. Kochcn mit W. Sebr wirkungayoll ist auch das Hollandem. Jedenfalls 
enthalt die feitige Nitrocellulose stets Schwefelsaureester. Die Haltbarkeit ist 
nach dem Zerstampfen etwas geringer ais: a) nach dem Auakochen, b) nach dem 
Au6kochen u. Spillen. Das WaBthen nach dem Hollandem erniedrigt die Halt
barkeit. Waecherf u. Spiilen nach dem Auskoehen iat w irk u D g slo s . Wahrend des 
Hollanderns nimmt die Haltbarkeit der Nitrocellulose betrachtlich zu. (Caoutchouc 
et Guttapercha 21 12054-55. 12130-31.) P ie c k .

S. Halen, Sprengen mit verfliissigten Oasen. Zusammenstellung der einschlagigen 
D- R. Patente. (Ztschr. f. d. gea. SchieB- u. SprecgatofFweaen 18. 109 — 15. 
1923') ___________________ Za hn .

Nobel Industries, Ltd., London, und E. I. du Pont de Nemours & Co., 
Wilmingtori’ Inxtialsprengstoff, welcher aus Tetranitropentaerythrit (5—10%), KCIO, 
(50*/o), Bleiaulfocyanid (25^23°/0) u. Antimoneulfid (20—17%) bestebt. Anetelle 
YOn Bleiaulfocyanid kann auch Knallquccksilber yerwendet werden. (E. P. 204646  
Vom 23/2' 1923, ausg. 25/10. 1923.) Oelkeb,
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Hans Grossmann, Zarich, H irstd lw g  von brennbaren Ptllen fiir Streichiilnder- 
Feuerzeuge. Bei Ausfabrung des Verf. nach dem Schwz. P. 96475 (C. 1928. IL 
504) mischt man bot B. des Stranges u. zur Zufuhrung desselben zur Pillenform- 
maschine ein pulyerformigea, hartes, trockenea, nieht brennbarea Materiał, z. B. 
Ton, Bimastein, Kieaelgur, Talkum, mit einer achmelz- u. brennbaren M., wie Wachs, 
Paraffin ete., u. prefit diese Misebung in einer Strangpreaae unter ErwSrmung 
derselben zu einem Strang, worauf man dieaen zu den Scheiben der Pillenform- 
masehine fahrt unter Belaasung einea Zwiachenrauma zwischen der Auetrittsatelle 
des StraDges aus der StrangpreBse u. der Eintrittsstelle desaelben zwischen den 
beiden Scheiben der PillenformmaBchine. Dieaer Zwischenraum ist derart bemeaaeD, 
daB UnregelmaBigkeiten in der Auatrittageachwindigkeit dea Stranges kompensiert 
werden, wahrend die Scheiben die Pillen aua dem Strang formen. (Sohwz. P. 
99958 vom 9/6. 1921, ausg. 2/7. 1928.) Oelkeb.

XXIV. Photographie.
J. P lotn ikov, JEinige Zukunfttprobleme der Photographie. Die photograph. 

Platte iBt ein kompliziertea System. Das Mol.-Gew. von Ag-Salzen in Gelatine ist 
unbekannt, es ist abhangig von der DarBtellungsweiBe. Es entatehen Kompleisahe 
unbekannter Struktur, die Gelatine nimmt an der Ek. teiL Ein primarer photo- 
chem, Yorgang liegt alao nieht vor, zur genaueren Erforachung musaen einfachere 
Systeme unteraucht werden. Die Schaffung einer internationalen Normalplatte 
wird befarwortet. (Trans. Faraday Soc. 19. 403 — 5. 1923. Agram, Techn. 
Hochaeh.) * Kklleem ann.

A. Lumifere, L. Lumlfero und A. Seyew itz, Die Chemie der Bottonung 
schwefelgełonter Bilder. Eottonung wird erhalten, wenn man schwefelgetonte Bilder 
mit Goldlsg. behandelt. Wesentlich iat die vorherige Entstehung von Ag,S u. der 
Gehalt der Goldlag. an einer Schwefelverb. (Thiohamstoff). Vf. unteraucht das die 
Rotfarbung yerursachende Prod. an Diapositiyplatten. Die AnalyBe ergibt, daB der 
Ag-Gehalt bei der Goldtonung n ie h t abnimmt. AgtS nimmt aua dem Goldtonbad 
bettSehtliche Mengen von Au u. S auf; die rotgefflrbte Verb. scheint ein ge- 
mischtes Sulfid von Ag u. Au zu sein. (Trans. Faraday Soc. 19. 391—93. 1923. 
Lyons.) K e l l e b m a n n .

R. Luther, Die Adsorpłion von Cupriionen an Silberbromid. Vf. beBtimmt 
die geringen Cu-Mengen durch Meaaung der katalyt. Wrkg. deraelben auf die 
Zeitrk. zwiachen Persulfat, Thioaulfat u. Ferrosalz bei Ggw. von Jodion. — Die 
Oxyd<xtion von Entwićkler durch Luft wird von Cu-Salzen bescbleunigt. Durch 
Stoffe, die OH-Gruppen enthalten, ebenao durch metali. Blei, lSfit Bich diese 
Wrkg. yerhindern. (Trans. Faraday Soc. 19. 394—95. 1923. Dresden, Techn. 
Hochaeh.) K e l l e b m a n n .

L ew ii Charles Rudkin, Horace Lisio Lucoque und Ezra Albert Edwin 
Pllgrim , London, Htrttellung photographischer Poiitive. Ein mittela einer KBr, 
KJ u. AgNO, enthaltenden Gelatineemulsion aufgenommenea Bild wird in Ublicber 
Weise entwickelt u. daB erhaltene Negatiy wahrend etwa 30 Sek. in einem zweiten 
Bade behandelt, welchea aus einer wss. Lsg. von K,Cr,0„ HNO, u. EaaigsSure 
besteht, daa Negatiy zum Verachwinden bringt u. ein aus Brom-Jodsilber beatehendeB 
Positiy erzeugt. Diesea (lichtempfindliche) Positiy wird beliehtet, in ablicher Weise 
entwickelt, gewaachen u. getrocknet. Das bo erzeugte Positiy muB in ProjektionB- 
yorr. so eingesetzt werden, daB die Schichtseite der Linae zugekehrt ist. (SohW*. 
P. 102774 yom 10/10. 1922, ausg. 2/1. 1924. E. Prior. 17/8. 1922.) KChling.

SehluB der Eedaktion: den 19. Mai 1924.


