
A. Allgemeine nnd pbysikalische Cliemie.
Philip Maas mul Abraham Henwood, Barry Fredeńck Keller, Chęmiker, 

Mineraloge und Frzieher. (1861—1924.) Nachruf auf den am 2/5. 1924 verśtor- 
benen organ. Chęmiker von der Uniyersitiit Pbiladelphia. (Ind. and Engin. Clicm. 
16. 529.) G-rimjie.

Lyman C. N ew ell, Charles W. Eliot. Chemiker. Scbilderung des Lebens- 
werkes des am 20/3. 1924 90 Jalire alt gcwordenen verdienstvollen Chcmikers. 
(Ind. and Engin. Chem. 16. 636—37. Boston [Mass.].) G r im m e .

P. Pfeiffer, Lokalisation und spezifisclie Wirkung der Nebenmlenzkrafte. So- 
wolil anorgan. wie auch organ. Molekiilverbb. besitzen nach Yf. im allgemeinen 
mebr oder weniger lokalisierte Affinitatskritfte, welclie sowobl von Einzelatomen 
wie auch von Atomgrnppen ausgelien konnen. An Hand von BeispiClen wird gc- 
zeigt, daB die Moll. von IlCl ir. 1L,0 je 2, die des NH 3 u. der ungesiitt. KW-stoffe 
je 1 scharf unterscbeidbares Additionszentrum entbalten, fur welelie ganz cbarakterist. 
lleagentien existieren. In den lialogenierten KW-stofFen befinden sieli in be- 
stimmten Fiillen Eestaffinitiitsbetrage ganz. spez. Art an den Ilalogenatomen. 
Alkohole besitzen 2, Phenole 3 Additionsstellen: am IIydroxylsanerstofF (Bindung von 
Metallsalzen u. Sauren), am IIydroxylwasserstoff (Farbrk. mit Aminoketonen) u. am 
nngesatt. Ringkobleustoffatom (Anlagerung cbinoider Yerbb.). Bet den Nitroplienoleii 
lassen sieli statt 4 nur 2 Additionszentren nacbweisen. Besonders deutlieh bei den 
Verbb. der Piknnsaure. Die Nitrogruppe bindet liier aromat. KAV-stofte unter 
Farbvertiefung, iilmlieb wie beim s. Trinitrobenzol, wiilirend ausgesprochene Basen 
sieli am IIydroxylwasserstoff olme besondere Farbiinderung anlagern. Wie zu er- 
warten geben alipliat. Aminę mit Metallsalzen u. Sauren zahlreiche Additionsverbb., 
bei welcben der Addend am Aminstiekstoft’ gebunden ist. Aromat. Aminę dagegen 
binden sowobl mit dem Aminstiekstoff wie auch mit dem Aminwasserstoff (Bindung 
von aromat. Aminoketonen), auBerdem tritt nocb das ungesiitt. Ringkohlenstoffatom 
ais drittes Additionszentnmi spezif. Art (Bindung von Cbinonen u. Nitrokorpern) 
binzu. (Ztscbr. f. anorg. u. allg. Ch. 137. 275—90. Bonn, Univ.) Ulmann.

Max Trautz und Hans Schlueter, Dreierstofie ais Folgę von Zioeierstiificn in 
physikalischer und in  ehemischer BetraclUungsweise. An der NOCl-Bildung dargelegt. Ein 
gleicbzeitiger ZusammenstoB dreier Moll. ist unwabrschcinlich, ilir ZusannnentrefFen 
kann nur so zustande kommen, daB das 3. Mol. auf zwei nach einem StoB nocli niclit 
auseinandergegangene Moll. trifft; das ist aber im wesentlichen mit der Vorstellung 
gleichbedeutend, daB das erste Paar eine, wonn auch niclit bestiindige Yerb., ein 
Zwiscbenprod., bildet. Auf die iiuBerlich trimolekulare B. von NO Cl angewandt, er- 
fordert die Theorie, daB sie in zwei Stufen verliiuft. Der Zweck der Arbeit ist; zu zeigen, 
daB das Nilrosyldichlorid, NOCli der Zwisehenstoff u. die Vorgiingc NO -}- Cl« =  
KOCU (I.) u. NO -f- NOClo =  2NOC1 (II.) die Beaktionsstadien sind. AuBer eigenen 
Verss. (bei 0 u. 40°) sind die von T ra u tz  u.W aCiienhęim (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 
97. 241; C. 1916. II. 1109) verwertet. Die bei gleichen NO- u. CU-Konzz. vor- 
ziigliche Konstantę der 3. Ordnung steigt bei groBem OberscliuB an Cl2, auch ibr 
absol. Betrag ist zu lioch. Zu niedrig ist er, u. die Konstantę fiillt, wcmi das NO
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ini groBen OberscliuB yorhanden ist. Erklarung: die holie CL-Konz. bcgiinstigt die 
Ek. (I.), bei Ggw. von męrklichen NOCLj-Mengen sind abor die Ermittlungen der 
KO- u. Cl2-Konzz. aus dem Gasdruek (die lik. wurdc manometr. verfolgt) un- 
rielitig, die durch die B. von NOCI, hervorgerufene Druckabnahme wird ais von 
der B. des NOC1 herriihrende angerechnet; die liohe NO-Konz. beschleunigt die 
Rk. (II.), der Zwisclienstoff NOCla wird rascher verbraueht, ais er gebildet wird, so 
daB eine Rcaktionsverzogerung eintritt. Aus dicsen Betrachtungen folgt fiir die 
Konstantę der NOCU-Bildung 1,5 • 10—5 (mm Hg, Min.) bei 0°, fiir die Konstanto 
seines Zerfalls 4,10~!>; die Zalilen geben nur die GroBenordnung an. Aus den 
Temperaturkoeffizienten der Rk. u. der bckaunten Wfirmetonung der NOCl-Bildung 
bereclmet sieli die Bildungswiirme des NOCl2 zu ca. 7000 cal. (Ztschr. f. anorg. u. 
allg. Cli. 136. 1—47. Heidelberg, Univ.) Bikerm an.

P. Lasareff, U ber Beziehungen zwischen der atomami Konzentration und den 
mechanischen, thennischen und optischen Konstantcn der Elemente. Mathemat. for- 
male Betrachtungen, mittels derer Vf. Bezieliungen zwischen der „atomaren Ivonz.“ 
der einzelnen Substanzen u. dereń Elastizitatsmodul, ilirer latenten Schutzwiirme, 
ilirer Freąuenz im infraroten Gebiet u. fiir die tjbergiinge der Substanzen vom 
amorplien in den krystallinen Zustand aufstellt; die experimentell gefundenen Werte 
fiir diese Eigensehaften decken sieli niiherungsweise mit diesen Ableitungen. (C. r. 
d. lAcad. des sciences 178. 1716—18;) F eankenbuuger.

Richard Gans, Die molekulare liauhirjkeit einer ebenen Queelcsilberoherfluehe. 
MANDELSTAM (Ann. der Pliysik [4.] 41. G09.; C. 1913. II. 561) liat darauf 
hingewiesen, daB die ebene Oberflaehe einer PI. oder die Grenzfliiche zweier sieli 
niclit in allen Verli!iltnissen mischenden Fil. infolge der Wiirmebewegung „rauh“ 
sein u. Liclit difTus refiektieren muli. Vf. behandelt das Problem fiir lig  matlie- 
mat. physikal. Die Ausfuhrungen konnen auszugsweise nieht wiedergegeben 
werden. (Ann. der Pliysik [4] 74. 231—51. La Plata, Inst. de Fis.) K yropoulos.

H. Nagaoka, Isotopc des Qiiecksilbers wid Wismuts und die Satelłiten ilirer 
Spcktralłinicn. Gegenuber Runge (S. 794) yerweist Vf. auf die durch das japan. 
Erdbeben verzijgei'te ausfiihrliche Veroftontliehung von Spektrallinien des Hg u. 
Bi, der gegenuber Ronges Ausfiihruugen gegenstandslos werden. (Naturę 114. 
245. Tokio, Komagome.) B e h rle .

Richard Lorenz und A. Magnus, U ber die Trennung von Gasgemischen durch 
Diffusion (nach Versuchen y o ii Pritz Giller, Eduard Bergheimer und Joseph 
Heinrich Hartmann). Eine porose Tonzelle wird innen u. auBen mit verschiedenen 
Gasen umspiilt u. der durch die Tonwand hindurch diffundierte Bruehteil gemessen. 
Das im Innern der Zelle stromende Gas war C02, das auBerhalb der Zelle bestand 
aus CO, Oa oder einem I i2-CO-Gemiscli. Bei Verss. mit reinen Gasen auBerhalb 
der Zelle wurdc gefunden, daB, bei konstant gelialtener CO^-Geschwindigkeit, der 
hindurchgetretene Bruehteil des iiuBeren Gases seiner Geschwiudigkeit ungeffihr um-' 
gekelirt proportional ist. Bei Verss. mit dem IL-CO-Gemisch wurde vor allem der 
Nutzeffekt untersucht, d- h. das Yerliiiltnis der bei der Stromung des Gemisclies 
durch die Tonzellen erreichten Anreicherung der leichteren Komponento zur theoret. 
Anreiclierung, die sich aus der Annahme der Giiltigkeit des Wurzelgesetzes fiir die 
Ausstromungszeiten aus engen Óffnungen ergeben wiirde. Der Nutzeffekt nimmt 
zu, wenn die Stromungsgescliwindigkeiten der beiden Gase zunehmen; von der Zus. 
des auBen befindlichen Gemisches ist er in erster Niiherung unabhiingig. Mit der 
Gescliwindigkeit 5,4 ccm/Sek. auBen u. 3,3 ccm/Sek. innen, mit Gemisch aus 34% 
II2 -f- 66% CO (Volumprozente), wurden mehrere, von der Berliner Porzellanmanu- 
faktur gelieferte Zellen auf ilire Wirksamkeit gepruft. Der Nutzeffekt erreichte 
manehmal 100aj9, dic Ausbeute, d. h. die absol. Menge des hindurchgegangenen
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Gases, nahm aber mit der Verbesserung des NutzefFektes ab, so daB ihr Prod. bei- 
nalie konstant blieb. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Cli. 136. 97—113. Frankfurt a. M., 
Univ.) • B ik e r m a n .

B. I l i in ,  Adsorplionskrafte und ikrę elektrisćhe Natur. Vf. sucht auf Grund 
der Anuabme, daB die Adsorptionskriiftc elektr. Kriifte sind, Bezieliungen zwisclien 
der Adsorptionskapazitat, der Adsorptionswiirme u. der DE. des adsorbierten Gases 
za orreehnen. Die adsorbierten Moll. werden hierbei ais Dipole betrachtet. Vf. 
folgert ans seinen Ansatzen, daB zwisclien log C-(e—l/e) u. «—l/s eine lineare Be- 
ziehung bestelit (C —  Adsorptionskapazitat, £ =  DE. des adsorbierten Gases); dies 
zeigt sieli an Hand experimenteller Daten ais bestiitigt. Eine weiterhin tlieoret. 
gefolgerte Proportionalitiit zwisclien der Adsorption swarme Q u. dem Werte (e—1 )je 
zeigt sieli ebenfalls ais bestStigt. Zugleich erimiert Vf. an die von D e b y e  (Pliy- 
sikal. Ztsclir. 21. 178; C. 1920. III. 29) gemaclite Feststellung, daB die van der 
Waalssche Attraktionskonstante gleicli der elektrostat. Energie der Molekularau- 
ziehung, d. h. nacli der Annabme des Vfs. proportioual (s—1 )/e ist. Die Adsorp- 
tionswiirme Q ergibt sieli ais Differenz zwisclien der auBeren Energie des Adsorp- 
tionsfeldes des Adsorbens im Vakuum u. in cinem bestimmten Gas mit der DE. s. 
(Philos. Magazine [6] 48. 193—200. Moskau.) Fit an k e n n u r  ge r  .

Eichard Lorenz und E. Wiedbrauck, U ber Adsorption. 4. Notiz iiber den 
FAnfhifi der Stromung au f die Adsorption von Gasen. (3. vgl. S. 161.) Die Adsorption 
stromender H2, C02 u. H2-C02-Gcmisclic yon Kolile wurde in Abhiingkeit von der 
Strćimuugsgeschwindigkeit untersuclit. Anfangs sind die Adsorptionsgeschwindig- 
keiten beinahe gleicli, spiiter werden sie um so kleiner, je  groBer die Stromungs- 
gescliwindigkeit ist; der Siittigungswert ist von der Stromungsgeschwindigkeit un- 
abhiingig. Boi der Deutung der Erscheinung ist die Vollstiindigkeit der Abfiihrung 
der Adsorptionswarmen in Betraeht zu zielien. (Z'schr. f. anorg. u. allg. Cli. 136. 
147—48. Frankfurt a. M., TJniy.) BlKERMAN.

Thomas Iredale, Adsorption ans der Gasphase an eine Fliissigkcits-Gas-Grenz- 
flciche. II. (I. vgl. Philos. Magazine [6] 45. 1088; C. 19£3. III. 584). Vf. fiihrt 
die Scliwankungen in friiheren Untcrss. iiber die Obcrflaclienspanuung des lig  
gegen Jletliylacetatdampf auf Temp.-Scliwankungen sowie Zcrsetzungscrsclieiimngen 
des letzteren zuriick; cr sucht die Mangel der Apparatur sowie den storenden Ein- 
fluB der Sehniiermittel fiir die Halinę in seinen neuen Verss. auszuschalten. Wasser- 
damj>f erniedrigt die Oberflachcnspannung des lig , die in trockner Luft etwa 
472 Dyn/cm bctriigt, auf 368 Dyn/cm falls er bci 26° gesśitt. ist, ungcsiitt. Wasser- 
dampf erniedrigt die Oberflaclienspannung bedeutend weniger. Aus den Yerss. 
sclilieBt Vf. auf die Existenz zweier Arten der Ausbrcitung einer FI. auf einer 
anderen, niiinlich zuerst einer Bedeckung in Gestalt eines 1 oder 2 Moll. dicken 
Hauteliens, sodann einer dickeren Schicht, der „kondensierten" Haut; die B. der 
letzteren erfolgt bei Yerwendung einer, bzgl. der adsorbierten FI. gesiitt. Gasphase 
u. wird von einem jiihen Abfall der Oberflaclienspannung der adsorbierenden FI. 
begleitet, wfihrend bci B. der primiiren Schicht nur eine langsame Abnalime der 
Oberfliichenspannung zu beobachten ist. Vf. diskutiert die mit diesen FeststellUngen 
teilweise zu analogen Ansehauungen fulirenden Unterss. von H ardy  (vgl. Proc. 
Royal Soc. London. Serie A. 104. 25; C. 1924. I. 2868) iiber den EinfluB von 
Diimpfcii auf die Schmierkraft yon gewissen Substanzen. Ferner diskutiert Vf. die 
tlieoret. Ausfulirungen von Ca ntor  (Ann. der Pliysik 56. 492 [1895]) iiber die 
freien Energien u. Dampfdrucke derart adsorbierter Fliissigkeitsschichten. Fur 
die Adsorption von Bzl. an Hg erhiilt Vf. eine der Adsorption von W. iihnelnde 
ICurve, die vom Siittigungsgebiet der Gasphase ab steil abfallt; die Zeit zur Be- 
endigung der Adsorption des Bzl. an den Hg-Tropfen bctriigt einige Min. Durcli 
plotzliches Einfuliren eines Stronis trockner Luft liiBt sieli die Oberfliichenspannung
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in revcrsiblcr AVeise wicder erhoheu. A us der Gestalt der Oberflfichenspannung- 
Dampfdruckkurye ist es moglicli, den Wert von I  der Konz. des Dampfes auf der 
Oberfliiclie der adsorbierenden FI. zu berechnen; er besitzt bei einem gewissen Dampf- 
druck einen Masimalwert. Fiir W. entsprieht er 1,8 X 10- 8  g/cm2, d. li. einer Be- 
deckung, die etwas unter der fiir eine monomolekulare Scbiclit benotigten liegt 
(3 X  10_s g/cm2). Fiir Bzl. ist der Maximahvert von r  —  6,2 X  10— 8 g/em-; 
dies entsprieht einem Wert von 21 X  10— 10 cm2 pro Molekuł an der Oberfliiclie; 
letzterer Wert ist dcm von A dam (Proc. Eoyal Soc. London. Serie A. 103. 676; 
C. 1923. III. 1293) pro Fliielie eines an einer Wasseroberfliiche adsorbierten Mol. 
gewisser Benzolderiw. (23,8-10—10 cm2) sehr alinlich. Vf. untersuclit dann nocli 
mittels einer Priizisionsbest. die O b e r f l i ie h e n s p a n n u n g  von  l ig  iin Vakuum. 
Die Oberflachenspamiungen ergaben die folgenden Werte:

In trockner Luft yon 763 mm Druck . . . . .  450 Dyn/cm
,, » 130 „ „ .................... 440 „

» ». » 24 „ „ ....................  420 „
» » 1 0 “ %, » ....................410 „

Dieser Effekt ist ycrmutlich darauf zuriickzufuliren, dafi irgend eine Ver- 
unreinigung im Vakuum in liolierem Mafie vom lig  adsorbiert wird ais in trockener 
Luft. Yerss., diese Vernnreinigung auszukulilen as w. scheitern; sie sekeint von 
den GlaswSnden oder aus dem Hg selbst zu stammen. Nacli Erliitzen der ge- 
samten Apparatur mittels eines heifien Luftstromes stellt sieli die Oberfliiclien- 
spannung im Yakuum auf 475 Dyn/cm ein, fiillt nacli Zulassung von Luft auf 460 
u. bei abermaligem Evakuieren auf 410 Dyn/cm. Da Wasserdampf bei 18° die 
Oberfliichenspannung auf 411 Dyn/cm erniedrigt, so scheint die Yerunreinigung in 
Wasserdampf zu bestehen, der im Vakuum von den Glaswandcn abgegeben wird. 
(Pliilos. Magazine [6] 48. 177—93. London, Uniy.) F rankenburgek .

L. J. Simon, Yiscositćit der gemischten wdsserigcn Losungen von Chromanhydrid 
mid Alkali. Viscositdt der Chromate uiul Sulfate im Zusammcnhang 7nił ilirem Iso- 
morpiiwnus. (Ygl. S. 20.) Mol. Lsg. von Cr„03 bat 7; =  0,012112 bei 15°, k —  
19,628 • 10-4 , a =  311,843, b —  38,105; die Konzentrationsabliiingigkeit wird dureb 
die Gleichung wiedergegeben 104 7; =  113 +  7,35 c -f- 0,850 c2 (bis 2-n. Lsgg.). 
Mol. Lsg. yon Na^Cr^O, hat 7] =  0,011864 (15°), k —  26,34 • 10 4, a =  233,82, 
b =  33,58; die Konzentrationsabliiingigkeit: 104 • 77 =  113 -)- 22,56 c. Die 7; der 
jęC r20 7-Lsgg. ist zwischen 10 u. 25° der 7; des W. gleicli. Na.,CrO,: 7; =  
113,10 • aO'a83J«, K^CrOf-. 7; =  113,10 4 -|- 18,35 c; alle Formeln fiir die ver-
iinderlielie c sind bei 15° giiltig. — In den Kurvcn „7; — der molare Bruchteil der 
Saure im Gemiscli" werden Maxima von den Chromaten, Minima von den Biebro- 
maten gebildet. Die 7; von Chromaten u. von Sulfaten sind einander gleicli; Vf. 
vcrmutet, dafi es ein Beispiel der allgemeinen GesetzmiiBigkeit ist, wonach iso- 
morplie Salze die 7/ des W. gleicli bceinflusssn. Die Lsgg. yon sauren Sulfaten u. 
Dieliromaten, die niclit isomorph sind, besitzen dementspreeliend ganz yerscliicdene 
Ziihigkeiten. (C. r. d. l ’Acad. des scienees 178. 1606—9.) Bikerman.

N. Perrakis, Die Yolumina in der Nahe des kńtischen Losungspunktes. (Ygl. 
(C. r. d. TAcad. des scienees 178. 703; C. 1924. I. 2407.) Es werden die Volum- 
iinderungen bei Vermischen von Bzl. mit CII3ÓH, A., C.JLOII u. n -C J I f i l l  ge- 
messen u. die Ergebnisse in Kuryen wiedergegeben. Der geradlinige Teil der 
Kurve, der uoch bei A. merkbar ist, yersehwindet bei liolieren Alkoholen, die sieli 
mit Bzl. besser mischen. Dic Dilatationen nelimen mit steigendem Mol.-Gew. zu, die 
Kuryen nfihern sieh zur Parabcl (ygl. B ir o n , Journ. Kuss. Pliys.-Chem. Ges. 41. 
569; C. 1909. II. 1293). (C. r. d. lAcad. des scienees 178. 1482—83.) B ik er m a n .

G-. Borelius, The Tammannschen Resistenzgrenzen und die Atomverteilnng der 
nietallischen Misehkrystalle. Vf. diskutiert die Tammannsche Deutung der Einw.
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cliem. Agentien auf Mischkrystalle u. der dabci auftretenden Resistenzgrenzen durch 
regelmiiBige Atonwerteilung, sowie den Masingschen Deutungsyersuch der Eesistenz- 
grenzen (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 118. 293; C. 1921. III. 1271.) o Im e regel- 
mitGigc Atomyerteilung u. suclit naeh der Ursaclie dieser Diyergenz. Vf. erliebt 
gegen beide Deutungsyerss, mathemat. Einwande u. unternimmt einen neuen Vers. 
zur mathemat. Behandlung der Frage, indem er an der Grundlage der Betraelitungs- 
w6ise genannter Autoren — Angriff von der Oberflache aus liings der Wege be- 
uachbarter unedler Atome — festhaltend, aber bei regelioser Verteilung, die Ver- 
haltnisse fiir zweidimcnsionale, Fliichengittermodelle, untersuelit. Fur solelie findet 
Vf., daB die Zahl der angreifbaren Atome im Innern des Flachengitters sclinell 
von Nuli zu groBen Werten ansteigt, wenn die Zahl der unedlen Atome 50% tiber- 
schreitet. Die Ubertragung der Uberlegungen auf das raumzentrierte u. flachen- 
zentrierte kubische Gitter unter der einfachen Annahme, daB ein einfacbes An- 
einanderliegen der unedlen Atome genugt, die cliem. Wrkg. weiterzuleiten, fiihrt 
den Vf. zur Ecsistenzgrenze 0.25. Die Deutung der ubrigen Grenzen steht noeb 
aus. (Ann. der Physik [4] 74. 216—30. Stockholm, Teehn. Hochseh.) K yro po u lo s .

H. E em y und B. Schaefer, Vergleichende Untersuchuhgen ilber die Wirksamkeit 
von Kontaktsubstanzen. I. Knallgaskatalysc durch Plałinmetalle und dereń Legie- 
rungen. Die Metalle wurdcn auf Asbestpfropfen aufgetragen durch Triinkung mit 
betreffenden Chloridlsgg. u. Gliihen im H.,-Strom. Die Wirksamkeit des Katalysators 
wurde in der Weise bestimmt, daB man iiber den Pfropfen ein (un- bezw. ver- 
diinntes) Knallgasgemisch leitete u. die bis zur Erseheinung eines Wasserbeschlages 
an den Wiinden des den Pfropfen tragenden Rolirea durchgegangene Gasmenge 
maB; die Wirksamkeit to) ist dieser Menge verkehrt proportional; sie ist also fiir 
den Beginn der lik. ermittelt. — Mit der Metallmenge (0,01—0,2 g) wiiehst a des 
Pd, a des Pt besitzt ein Maximum bei 0,05 g. — liu  erwies sich ais vollig un- 
wirksam, selbst dcm rcincn Knallgas gegeuiibcr, die a ubriger Metalle u. der 
Legicrungen wurde von der Yorbehandlung mit 0 2 bezw. H2 u. vom Verdiinnungs- 
mittel des Knallgases abhiingig gefunden; das unycrdiinntc Knallgas konntc wegen 
Explosionsgefahr nicht yerwendet werden. Bei Yorbehandlung mit 0 2 u. Verwen- 
dung von 0 2 ais Ycrdiimiungsmittel katalysieren Ir  Pd P t, die anderen 
nicht; Os gab OsO.,. Bei Yorbeliandlungen mit H2 u. bei II2 ais Verdiinnungsmittel 
sind Os Ir P t Rh  wirksam. Wird 0 2 ais Yerdiinnungsmittel durch N2 
ersctzt, so iindert sich die Keihenfolge nicht, die a werden unbetriichtlicli erh(5ht. 
Wird I-I2 ebenso durch N2 ersctzt, so gilt Os Pt Pd E h ; Ir wird inaktiy. 
Gliihen im Yakuiim setzt die a stark lierab. — Ahnliche Verss. sind mit 50°/oig. 
Legierung der Pt-Metalle angestellt. Fali: Vorbehandlung mit 0 2, 0» ais Yer- 
diinnungsmittel: Pt/Os >  Pd/Ir >  Pd/Rh >  Pd/Os >  Pt/Pd >  Pd/Ru >  P t/Ir >  
Pt/Eu; die Legierungen der unwirksamen- Metalle untereinander bleiben inaktiv. 
Fali: II2, H2: Pt/Eh >  Pd/Os =  Eu/Ir >  Pd/Eh >  Pt/Eu >  Pt/Pd =  Os/Eh >  
Pt/Os >  Pt/Eu >  Eu/Eh >  Pt/Ir >  Eh/Ir >  Os/Ir >  Pd/Ir; a von Os/Eu =  0; 
im groBen ganzen sind die Eeihenfolgen in diesen Fallcn umgekehrt. Der Fali 
0 2, N2 ist dem Fali 0 2, 0 2 ziemlich alinlich. Der Fali II2, N2 wies die groBten 
a auf; die Eeihenfolge: Eu/Eh >  Os/Ir >  Os/Eh >  Pd/Eh >  Pd/Eu >  Eu/Ir >  
Pd/Os =  Eh/Ir >  Pd/Ir >  Pt/Ru >  Os/Eu >  Pt/Ir >  Pt/Eh =  Pt/Pd >  Pt/Os. 
Von einer Additivitiit kann keine Eede sein. Besprechung der Werte der a vgl. 
Original. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 136. 149—83. Gottingen, Uniy.; Hamburg, 
Chem. Staatslab.) Bikekman.

J. Aloy und A. Yaldiguie, Durch Metalle hervorgerufene OxydationsreaMionen. 
(Ygl. C. r. d. 1'Acad. des sciences 176. 1229; C. 1923. III. 1339.) Durch 18 bis 
24std. Schiitteln wird in einer mit wenig U 02(CH3C00)2-Lsg. yersetzten Hydro- 
chinonlsg. Clńnhydron gebildet; die Oxvdation tritt auch bei Zugabe von wenig
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Siiuro ein; cinc zu saure Lsg. wirkt liindcrnd. Das Eintreteu einer Osydation von 
I-Iydrochinonlsgg. durch Metalic kann leicht erkannt werden, wenn die Lsg. mit 
NIT.fil versetzt wird; es bildot sich, besondcrs nacli Erwarmeni auf dcm Wasser- 
bad, cine rotę Lsg. Der rote Farbstoj]' (1. in A.) kann aus der wss. Lsg. durch A. 
n. Chlf. extrahiert werdoa; cr bildet aus A. braune Nadeln, die durch konz. IijSO., 
blau geflirbt werden; durch SnCl2 oder Hs entstelit ein Leukoderiy.; das Verli. des 
Farbstoffs deutet auf ein Ghinonimid. Das System Hydrochinon Ą- NII4C1 wird 
durch yerschiedene Metalle mittels Luft-02 oxydicrt (B. der roten Farbę): Mn, Fe, 
Cu u. Fa-Salze wirken in diesem Siune. Erdalkali- u. Alkalisalze (mit Ausnalime 
der Peroxyde) sind inaktiv. Ca-Acetat gibt scliwache Farbung. Mg, Al, Cd u. 
Zn-Salze sind gleichfalls wirkungslos wie auch NiO. Fiirbung tritt auf mit IIg20, 
MnO,,, Pb O., u. Co O sowie allen Verbb., die akt. 0 2 entwickeln (Peroxyde, Per- 
sulfatc, — Borate, — Jodate, Jlalogenc. in Ggw. von W.). (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 35. 792—94.) H ab erlan d .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Marius Badoche, Autoxydation und 
antioxygene Wirkung. KatalytiscJic Eigenscliaften des Schwcfcls und seiner Yerbin- 
dimgen: Verallgemeinerung der Erscheinung. X. (IX. vgl. M o u re u  u . D u f r a i s s e ,  
S. 1149,) Die Uuterss. wurden mit S-haltigen Verbb. fortgesetzt mit folgenden Er- 
gebnissen: I. gegeniiber C^JT^CJIO. Die Autoxydation wird beschleunigt durch: M nS  
(griin u. rosa, getrocknet); die Rk. tritt hier go schnell ein, daB sic nicht messend 
vcrfolgt werden kann, es findet deutliclie Wiirincentw. statt; wird feuclites MnS 
(rosa) angewandt, so zeigt es antioxygenc Wrkg. Beschlcunigend auf die Aut- 
oxydation wirken auch CoS, CS.,, Na2S  u. der C.2U B-Estcr der Athylłhiokohlensaure. 
A n tio x y g e n  wirken (Wrkg. in absteigender Keihenfolge): Ałhylxanłhogenanilid, 
PiS3, Methylxanthogenamid, Diphenyldisulfid, athyteanthogensaures K, Diphenyltlńo- 
harnstoff, Athylxanthogenanńd, mełhyl- u. athylccanthogensaures N a ; diese Verbł). 
wirkea antioxygen noch in Verd. 1:10000; von Metallsulfiden die von /ls, Sb. Bi, 
Sn, Ag, Zn, Cd, Fe, Ni, Pb, Cu, lig. Autioxygen 'pdrksam in Verd. 1:.100 sind: 
Thioharnsto/f, Thiosinamin, Thiomilch- u. Ilydracrylsaure. (Tliioglyolsdure isfc weniger 
wirksam), Athyldixanthogen, (CH3\S ,  (C.2II5).,S', Diathyl- u. Dimethyldisulfid, CJĄSII, 
Monothiohydrochinon u. sein Carboxdthylesłer, Tliiodiglylcol, Mełhylxanthogensdure- 
methylesterf (CJĘC^S, Athylcndisulfocyanid, KCNS, NHfilNS, Gmnidinrhodamid, 
Na.,S03, NaIJS03, Senfole u. CITsSCN. Allgemein giiltige Regeln lassen sich hieraus 
nicht ableiten, jedoch zeigt sich, daB C0H5-Eintritt in cine Verb. ihre antioxygenen 
Eigcnschaften verstiirkt, mit Ausnahme der Senfole. Yerestcrung yermindert die 
antioxygene Wrkg. — II. Gegeniiber Acrolein sind ganz oder naliezu inakt.: S, PtS3, 
Sulfide von Sb, Bi, Mn, Alkalixanthogenate, {CAlI bS)2, Methyl u. Athylxanthogenamid; 
Athylxanthogenanilid u. Diphyenylthioharnstoff wirken kraftig autoxydierend. Thio- 
milcli- u. Thioglykolsaure wirken einige Tage antioxygen, worauf rasclie Autoxy- 
dation eintritt. CaIIbSH  war 2 Tage antioxygen, die Wrkg. nahm danacli ąllmiihlich 
ab. C .jr.Sir  ist antioxygen, (C2II^2S  wirkt besclileunigend auf die Autoxydation; 
(C2II5S )2 ist antioxygen; mit (CII3)2S  u. (C'II3S), wurden ahnliche Resultate wie mit 
den C2II5-Verbb. crhaltcn.

IIL Gegeniiber Styrol zeigen sich in ak t.: S, (CII3)2S  u. (C2Rr)2S, akt. sind: 
P45'j, Cair 5Sir, C21I3SJI, Sb2S3. A n tio x y g en  in abnehmender Wrkg. sind: Athyl- 
xanłhogenamid, athyfaanthogensaures K , Diathylendisulfid, Na-Athyteanłhogenał, 
MnS (griin), Bi2S3. — IV. Gegeniiber Terpentinol sind in a k t. S, Sb2S3 u. B i2S3\ 
b e sc h lc u n ig e n d  auf die Autoxydation wirken CAH5SH  u. M nS  (griin); a n ti-  
oxygen  sind: Athylxanthogenamid, K- u. Na-Athylxanthogenat, Diathylendisulfid. 
Mit P 4Ą beobachtet man zuerst Besclileunigung, dann antioxygenes Verh. —
V. Gegenubcr Leinbl sind in ak t. K-Ąthylxanthogenat u. B i2S3. — M nS  u. PlS3 be- 
schleunigen die Autoxydation; Alhykcanthogenamid ist antioxygen, S  u. Sb2S3 weniger
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deutlich. Mit C& lLaSH  u. D-iałhylcndisulfid wird aufangs Besclileunigung, 3'aunch 
Verlangsamung der Oxydation beobachtet. — VI a. Gegenuber alkal. Na^SO^-Tisg. 
wirken a tttio x y g e n : CaH bSII, Na-Mełhylxanthogenat, ł\Ta- u. K-Athylkanthógmiat, 
S, NOfS, P4S3, Diathylendisul/id, Na„S.203, Athyteanthogenamid, M nS  (griin), Sb.źS,j u. 
Thioharnstoff. — iYo^O,, CnSj u. KCNS, M nS (rosa) b c s c h łe u n ig c n  die
Osydation. — VIb. Gegeniiber neutrdler Na.jSO^-ljs,^. sind a n tio x y g e n : Na^S, 
Na-Methylxant1wgcnat, N a .^0^, Thioharnstoff, K- u. Na-Atliylxanthogenat\
b o sch le  u n ig en  d auf die Osydation wirken: Bi,S.„ Sb.2S3, N a ^ 0.„ N lIfiN S , 
MnS (griin u. rosa), S, KCNS, Athyhtanthogenamid, Diathyjbidisulfid. — Die ver- 
schiedenartige Wrkg. der S-Yerbb. fiibren Vff. auf die ycrsehiedene Wertigkeit u. 
Bindungsform des S in den untersucliten Deriw . zuriick. (C. r. d. 1’Acad. des 
seienees 179. 237—43.) IIab erla n d .

Aj. A tom struktur. Radiochem ie. Photochemie.
Jakob Dorfmann, Magnetonenzahlen und Aiombau. (Vgl. Ztschr, f. Physik 17. 

98; C. 1923. III. 1251.) Die empir. ausgewerteten Magnetonenzahlen werden vom 
Vf. mit der Bolirscben Atomtheorie in Verb. geśetzt. Sic sollen direkt den all- 
miililichen Ausbildungsgang einiger Bahngruppen von Elektronen im Atom oder 
łon wiedergcbcn. Eine Gruppe mit gerader Anzahl gleiehartiger Bahnen soli 
diamagnet. sein; bei einer ungeraden Anzahl soli Paramagnetismus auftrctcn. Sind 
im Atom mebrere asymmetr. Gruppen gleichzeitig yorhanden, so konnen die magnet. 
Momente der einzelnen Gruppen entweder einander parallel bleiben, was zur 
Additiyitiit fiihrt, oder sie werden yollstandig unabhangig YOnciiiander. Beide 
Kopplungsarten fiihren zu ganz verschiedcnen efFektiyen Magnetonenzahlen. Das 
Atommoment darf nicht die Summę der azimutalen Quantenzahlen der asymmetr. 
Gruppen uberschreiten. Danach konnen die groBten moglichen Atoimnomente geiniiB 
der Bohrschen Theorie abgeschatzt werden. Umgekehrt kann ans den beobachtetcn 
Magnetonenzahlen die Art der Yerteilung der Elektronen zwischen den Bahngruppen 
abgeleitet werden. Die absonderliche Form, dic man so fiir das Modeli von F e+ + 
erhalt, deutet auf die yorhandene leichtc Oxydatiousmoglichkeit. Nśiher betraclitct 
wird die Fe-Familie u. die der seltenen Erden. (Ztschr. f. Physik 23. 286—93. 
Leningrad, Physik.-Techu. Rontgeninst.) B y k .

Frederick Soddy, Die Unmandhmg von QuecJcsilber in Gold. Vf. bringt zur 
Erkliirung der Uberfiilirung yon lig  in Au  nacli Mie t h e  u. Sta sim r eiCh  (S. 912) 
yor, daB nach dem derzeitigen Stand der Atomtheorie eine solclie Umwandlung 
beim Durcbleiten geniigend hochgespanntcn Stroms dureli Hg-Dampf unyermeidlich 
u. lediglieh der Nachweis schwierig ist. Beim ZusammcnstoB hochgespahnter Elek
tronen mit Ilg-Atomen muB ein kleiner Teil dieser Elektronen direkt auf den Kern 
gerichtet scin und naeli Durchdringung der iiuBeren Elektronenscbalen yon ihm
aufgefangcn werden. Diesem Zuwaclis des Kerna n u  ein Elektron muB eine
Verminderung der Ordnungszahl um 1 entsprechen, ca entsteht also ans Hg (80) 
ein Isotopes von Au (79). Diese Betrachtungsweise fuBt auf der Tatsaclie, daB 
beim radioaktiyen Zerfall eines Elements der Verlust eines Elektrons des Kernes 
(ais p-Strahl) die Ordnungszahl um 1 erhoht. (Naturę 114. 244—45. Oxford.) B e .

J. Beckenkamp, Dic FeinstruJctw des krystallisicrten Kohlensto/fes und des 
Bcnzols. (Vgl. Ztschr. f.-anorg. u. allg. Ch. 130. 69. Ztschr. f. Physik 20. 414;
C. 1924. I. 392. 1338.) Nach Vf. sind fiir ein Atom nicht nur elektrostat. u.
elektrodynam. Kriifte maBgebend, sondern auch solche, welehe die dichteste An- 
ordnung der Masseteilchen herzustellen streben, Infolge dieser, vom Kern aus- 
gehenden besonderen Art von Grayitation, suclicn sich die Atomaehwerpimktc nach 
4Tetraedern anzuordnen u. zwar so, daB sich die neutraien Kugeloberfliichcn be- 
riihren, wahrend die SuBeren Elektronen in den Zwischenraumen zwischen den
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Kugeln Platz finden. Jo nach der Lage der Kenie u. der Voll- oder Halbelektronen 
treten die Yalenzen erster oder holierer Orbnung auf, Bei diclitester Paekuug 
gleicli grofier Kugelii lassen sieli 2 Moglichkeiten uuterscheiden; Typus die 
Schichten liegen so, daB iiber jedein Hohlraum y  der zweiten Seliiclit eine Kugel 
der dritten liegt, was totraeis-trigouale, speziell iiexaeis-oktaedr. Symmetrie ergibt; 
Typus fi i ■ die drei Seliicliten liegen so, daB iiber jedem Hohlraum x  der zweiten 
Schicht eine Kugel der dritten liegt, die Hohlraume y  gelien dann durcli alle drei 
Schiehten ununterbrochen liindurcli; liesagonale Symmetrie. Von diesen Grund- 
systemen u. leiten sieli die anderen Punktanordnungen durch Yereinigung 
von melireren Grundtypen oder aueh durch teilweise Besetzung diescr ab. Das 
erstere geschieht nieist in der Weise, daB die Ecken von Tetraedern einer Gruppe 
von Atomcn sieli in den Schwerpunkten von Typen der anderen Gruppe festsetzen. 
Gleichzeitig bestelit bei Krystallen Neigiuig zu ringfćirmiger Anordnung der Atoni- 
schwerpunkte. Die Yalerizelektronen bestimmen den betreffenden Ringtypus. 
Walirend bei den leichten einwertigen Elementen die Eiclitkraft der Elektronen in 
erster Linie fur die Krystallbildung mafigebend ist, ist dies bei den schweren 
Elementen derselben Gruppe die Massenanzieliung der Atomkerne. Be u. M y ge- 
horen dem Typus 9̂, an, welcher sieli auf 2-, 4-, 8-wertige Elemente beschrankt; 
die 3-Wertigkeit des Al bedingt Typus a v

Beim Diamant zeigt' die Anordnung der Atomschwerpunkte 2 ineinander- 
gestellte flaclienzentrierte Gitter a r  Bzgl. der Valcnzverkettung nimmt Yf. an, 
daB je ein Yalcnzclektron um die Bcriihrungsstelle der beiden elektr. neutralen 
Spharen zweier Atome rotiere, infolge AbstoBung suchen sie sieli moglichst weit 
voneinander zu entferncn, d. h. die Stellen des Austritts der 4 Tetraedernorinalen 
einzunclimen. Die Atonie stehen genau parallel. Bci diesen Annahmen ist der 
Diamant tetartoedr., aber durcli quasihomogene Zwillingsb. nacli (110) mit Vcr- 
wachsung nacli (111) u. durch wcitere Zwillingsbildung nacli (100) holoedr., wo- 
durcli die yersehicdeneii Zwillinge des Diamanten u. sein Spaltungsbild eine Er- 
Idiirung findet. Scine Bingaclise ist polar. — Beim Diamanten bilden die ganzen 
homogenen Krystallpartikel ein einziges cheni. Mol., beim Grapliit dagegen gilt 
dies nur fiir die liorizontale Ringscliicht. Nacli Vf. sind die einzelnen iibereinander- 
liegenden Eingscliicliten um 180° um eine Netzlinie gedreht., also in Zwillings- 
stellung; die unteren Atome der obereu Schicht bilden mit den oberen Atomen der 
unteren Schicht Tetraide, dereń Spitzen zur Hiilfte nacli oben, zur HŚlfte nacli 
unten gerichtet sind. Von den 4 Yalenzelektronen wird nur ein Teil zur Ver- 
kettung innerlielb der Seliichtcbcnc verwendet. Die Ringaelisen stehen im Gcgen- 
satz znm Diamanten alle parallel. — Aus der Alinliehkeit des Achseuverliiiltnisses 
von Grapliit u. CJI^-Krystall selilieBt Vf. auf Alinliehkeit der Struktur, wobei die 
H-Atome nur Liicken des Graphits ausfiillen. Es weehseln also liier C- u. H-Ringe 
in gleiehen Abstiinden ab. — Durch Verschiebung von je 6 H-Atomen gelangt man 
zu einer Konfiguration, bei welcher dieselben einen C-Ring umgeben; diesen CH- 
Ring faBt Vf. ais C0If0-M oleku ł auf. Dasselbe ist nacli der Vertikalen polar. 
Die Frage nacli Verkcttung der H- u. C-Atome liiBt Vf. offen u. selilieBt mit 
cinigen Yermutungen iiber die scliwere Auffindbarkeit opt. isomerer Substitutions- 
prodd. u. das Felilen von cis- u. trans-Yerbb. (vgl. auch folg. Ref.). (Ztsclir. f. 
anorgan. u. allg. Ch. 137. 249—74. Wiirzburg, Univ.) U l m a n n .

J. Beckenkamp, Ableitung der haufigsten Typen aus den Grundtypen u l bezw. p\- 
(Ygl; yorst. Ref.) Die aus abgeleiteten Typen entststehen durch Innenzentrie- 
rung des einen oder der beidęn Tetraeder oder durch Innenzentrierung des Okta- 
eders. Beim Durclidringen zweier Typen ^  entstelit {].j, ahnliclie Anordnung 
besitzt p 1/. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 137. 418—20. Wiirzburg, Univ.) Ulm.

R. A. Patterson, Die Krystallstruktur von Kupfer-Manrjan-Lc/jicrungcn. Cu-
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il/d-Lcgiorungeu bilden bis anniijiernd 30% Mu Misclikrystalle, bei welchen das 
Mn dio Cu-Atomc teilweise im kub. fliichenzentrierten Gittcr ersetzt. Dabei vcr- 
groBert sieli die Gitterkonstante des Cu von 3,00 auf 3,70 A. Bei 35% Mn tritt 
ein neues Gittcr auf, dessen Reflcxionsintensitiit mit steigendem Mn-Gehalt zuniinint. 
Dagegen erfahrt die Gitterkonstante der kub. Cu-Mn-Mischkrystalie keine Ver- 
iinderung melir. Entgegen der bislierigcn Ansieht bestclien die Ol ( -  Legi e n  i n g c n 
nicht aus einer Reilie kontinuierlicher Misclikrystalle. (Physieal Review [2] 23. 
552.) B e c k e r .

H. A. W ilson, Die Theorie der Thermoionen. Mit Hilfe eines reversiblcn 
Kreisprozesscs gibt Vf. eine matliemat. Ableitung fiir den Vorgang der Gliili- 
clcktroiicneniission. Er zeigt, daB die Konstantę in der Dampfdruckformel der 
Elektronen der ehem. Konstantcn des Elektronengascs glcicli ist. Die Theorien 
von R ichardson  (Pliilos. Magązine [0] 23. 594; C. 1912. I. 1955), L aue (Jalirb. 
Radioakt. u. Elektronik 15. 205; C. 1919. I. 324), T olman (Journ. Amcric. Chem. 
Soc. 43. 1592; C. 1922.1. 843) u. D ushm an  (Physieal Review [2] 23. 623; C. 1924. 
I. 1144) werden ausfuhrlich erortert. (Physieal Review [2] 24. 38—48. Houston, 
Texas, RiCE-Inst.) B e c k e r .

J. J. Nolan, Die Konstitution von Gasionen. (Vgl. S. 11.) Vf. miBt die Ionen- 
beweglichkeit in trockener u. feuchter Luft naeh der Franek-Rutherfordsehen 
Methodc, indem er auf der cinen Seite eines Messingnetzes, auf dessen 
Mitte eine Bi-Seheibc mit Po sitzt, Ionen entstehen liiBt. Dicse werden 
durch ein konstantes Eeld durch das Netz hindurch getriebeu u. an einer 
zu lhm parallel liegenden Messingplatte aufgcfangen. Zwischen dcm Netz u. der 
Plattc liegt ein Wechsclstromfcld von 52 Perioden u. 200 bis 500 Yolt. Aus den 
Strom-Spanuungscharakteristiken wird dann die lonenbeweglichkcit bereehnct. 
Wahrend fruhcrc Yerss. des Vfs. (Proc. Royal Soc. Londoń [Serie A] 94. 112;
C. 1919. I. 500) vicr positive Ionentypen mit einer Beweglichkeit von 2,04, 1,73, 
1,52, 1,34 ergeben liattcn, zcigen die jetzt vcrfcinerten Verss. period. Kriimmungen 
in den Charakteristiken der Stromst;irke-Spannungskurven von etwa 10 zu 10 Yolt, 
woraus auf etwa 20 verschicdene Ionentypen mit einer Beweglichkeit von 2,24 bis 
1,34 geschlosscn werden Kann. Dies stimmt mit den friilieren (1. e.) Annalnnen des 
Vfs. iiber Ionenkomplcxe, , die aus 15 bis 36 J/o O-Moll. gebildet sind, uberein. In 
trockener Luft sind die Ionen mit geringer Beweglichkeit weniger vorlicrschend. 
Dis Yerss. L oebs (Journ. Franklin Inst. 196. 771; C. 1924. I. 1627) lassen sieli 
mit den Rcsultaten des Yfs. in Einklang bringen. (Pliysical Reyiew [2] 24. 16—30. 
Dublin, Univ.) B e c k e r .

H. D. Smyth, Verschiedene Ty pen von Ionen im Wasscrstojj'. Vf. wiederholt 
mit einer verfeincrten Apparatur seine friilieren Verss. (Proc. Royal Soc. London, 
Serie A 105. 116; C. 1924. I. 2857.) Er findet die B. von U 2+ bei 17 Y. Ioni- 
sierungsspannung bestiitigt. Docli findet er mit waehsendem Druck, daB Hj+ ab- 
nimmt u. sieli J f + u. JI3+ bilden. Es nimmt aber H + nicht aussclilicBlich zu, 
sondern das Verlialtnis dieser drei Ionen hangt von dem angclegten elektr. Fcld 
ab. Wird das Feld u. der Druck entsprechend gcandert, dann kann eines dieser 
drei Ionen Yorherrseliend erzeugt werden. Die friiher mittels Kanalslrahlenspektrum 
nacligewieBcnen Teilehen mit m/e =  1/2 u. ‘/a sind keine zweifach oder dreifacli ge- 
ladenen H-Kernc, sondern II2+ u. H3+-Ionen, welche das elektr. Feld passierten, 
aber dann im feldfreien Raum vor dem Eintritt in das Magnetfeld zerfielen. Es 
ersclieint bemerkenswert, daB die so gebildeten Atomionen Riehtung u. Geschwindig- 
keit der primaren Ionen beibehieltcn, um das magnet. Fcld durclilaufen zu konnen. 
Demzufolge miissen die friilieren Verss. (1. c.) an 02 u. N,it bei dcm doppelt geladene 
Ionen aufgetreten waren, noehmals uachgepriift werden. (Naturę 114. 124. Prin
ceton, Univ.) Be c k e r .
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A. Le. H ughes, Ionisierung, Anregung und Dissoziation von Gciscn. (Vgl. 
S. 149). Vf. unterzielit dic Deutung der bislierigen experimentellen Ergebuisse iiber 
die Energiebetriige bei der Ionisierung, Anregung u. Dissoziierung von Gasmole- 
kiileń durch ElektronenstoC einer krit. Betraehtung u. kommt zu dem Ergebnis, daB 
die Dissoziation von H2-Molekiilen durch ElektronenstoBe weit ofter von einer An- 
regung ais yon einer Ionisierung der entstelienden H-Atome begleitet ist. Diese 
Ansicht wird durch eine Untcrs. iiber die Energieverteilung im H2-Spektrum ais 
Funktion der Elektroncnstoficnergie gut bestiitigt. Anseheincnd ist die ausschlag- 
gebende Variable fiir die Best. des Charakters cines Spektrums u. speziell der 
Energieverteilung in demselben in der Energie des ElcktronenstoBes auf das Mol. 
gegeben. (Philos. Magazine [6] 48. 56—64. Saint Louis, U. S. A., Washington 
Uniy.) F r a n k en b u r g er .

J. J. Thom son, U ber die elektrisclie Entladung in Gasen bei sehr niederen 
Drucken. Vf. gibt eine, in qualitativer u. quantitativer Ilinsielit durchgefuhrtc 
Thcorie fiir die elektr. Entladungsvorgange in verd. Gasen. Die Hauptpunkte der- 
selben sind: Dic Ionisierung im Dunkelraum u. das ncgative Glimmlicht werden 
durch die Strahlung bewirkt, welche bei der Neutralisierung der positiyen Gasioneu 
an der Kathode emittiert wird; auBerdem lost diese Strahlung durch photoelektr. 
Effekt Elektronen an der Kathode aus, welche vom gesamten Potentialabfall inner- 
halb des Dunkelraums beschleunigt werden u. ais Kathodenstralilen hoher Gc- 
sehwindigkeit auftreten. Vf. beweist experimentell, daB allc Elektronen der Kathodcn- 
strahlung naliezu diesclbe Geschwindigkeit besitzen u. sich dadurch von den posi
tiyen Stralilen untcrseheiden, welche iiber einen weiten Bercich ycrteilte kinet. 
Energien besitzen. Dic Kathodenstralilen hoher Geschwindigkeitcn wirken bei 
ZusammenstoBen mit Gasmolekiilen nur in geringem Grade ionisierend, dagegen 
regen sic dieselben zu einer kurzwelligen Strahlung an, durch dereń Einwirkung 
das umgebende Gasvol. im ncgatiyen Glimmlicht u. im Dunkelraum ionisiert wird; 
die Leuchterscheinung des Glimmlichtes riihrt von der Wiederyereinigung der so 
erzeugten Ionen u. Elektronen her. Das im negatiyen Glimmlicht befindliche Gas- 
gemisch befindet sich in einem einer hohen Temp. cntsprechenden tliermodynam. 
Gleichgewicht, dessen Komponenten u. dessen Lage lediglich durch dic Art u. 
relatiye IConz. der daran teilnehmenden Atome bestimmt ist, gleichgiiltig, aus 
welchen spcziellen Vcrbb. das vor der Entladung vorhandenc Gasgemiseh bestanden 
bat; die Einstellung dieses tliermodynam. Gleieligewichtes erfolgt auBcrordentlieh 
raseli (in weniger ais '/aooo Sek.), Die Wiederyereinigung der Ionen u. Elektronen 
im negatiyen Glimmlicht bewirkt eine weitcrc Strahlung, welche auf solelie Gase 
ionisierend wirkt, dereń Ionisierungspotential geringer ais das des bei der Wieder
yereinigung gebildeten Atoms ist. Die positiyen Ionen werden, obgleich die Span- 
nungsdifferenzcn in der GroBcnordnung yon 65000 Volt fiir das O-Atom u. fiir 
andere Gase ihren Mol.-Geww. entsprecheud noch hoher liegen, keine freien Elek
tronen durch StoB erzeugen konnen (auBer H- u. He-Ionen); dies riihrt von den 
groBen Difłerenzen zwiseben den Massen der Ionen u. der Elektronen her, welche 
eine nur sehr partielle Energieiibertragung dureli StoB sich yollzichen hissen. Aus 
diesen Prinzipien heraus leitet Vf. einen Ausdruek fiir die Potentialyerteilung im 
Dunkelraum ab; ihm zufolge ist die Potentialdifferenz zwischen einem im Dunkel
raum gclcgenen Punkt u. dem negatiyen Glimmlicht proportinal dem Quadrat des 
gegenseitigen Abstands (Punkt-Glimmlichtgrenze). Diese Bezieliung hat A ston  ex- 
perimentell naliezu bestiitigt. Ferner gibt Vf. eine Bezieliung zwischen der Breite 
des Dunkelraumes u. dem Gasdruck, (Philos. Magazine [6] 48. 1—33.) Frastkenb.

J. H. Le Bel, Uber schwache Anderungen der durch verschiedene Radiumbromid- 
proben enticickelien Wdrme. Krystallisierte JSa.B?yProben, die gesehUtzt in einem 
Dcwarsehen GefiiB in einer 20 m tiefen Kalkstcinhohle aufbewahrt wurden u. dereń



1924. II. A t . A t o m str u k tu r . R a d io c h k m ie . P h o to c h e m je . 1435

entwickelte Wfirme mittels eines Thermoelements gemessen wurde, zeigten ein- bis 
zweimal im Monat geringere Warmeentw.' ais an den anderen Tagen. Die Er- 
seheinung wurde an 2 yerschiedenen Proben an yerschiedenen Orten gleichzeitig

■ bcobachtet. Vf. fiilirt das Phanomen auf tellur. Einfliissc zuruck. (C. r. d. 1’Acad. 
des scienees 179. 160—61.) H ab erla n d .

Robert W. Lawson, Die anomalc JEmmion von a-PartiJeeln durch Polonium. 
Vf. versueht fur die von K u t zn er  (Ztschr. f. Pliysik 21. 281; C. 1924. I. 1893) 
gefundene anormale Emmission von «-Partikeln von aktiven Po-Ndd. eine andere 
Erklitrung zu geben, indem er diese Erseheinung dureh RiickstoBe der tt-Teilchen 
deutet, welehe bewirken, daB Po-Atomaggregate der tó-Strahlenquellc, welehe auf 
einer Metallplaite niedergesclilagen ist, verscliwinden. Denn der Po-Nd. auf der 
Metallplatte besteht niclit nur aus einzelnen Po-Atomen, sondern aucli aus Atom- 
haufen. Das Yersehwinden dieser Atomhaufen dureli RiickstoBe, welehes besonders 
im Vakuum begiinstigt wird, tauselit dann eine zu kurze Lebensdauer des aktiven 
Nd. vor. So wurde vom Vf. im Vakuum eine Lebensdauer des Po von 59,6 Tagen, 
bei normalen Bedingungen von 127,1 Tagen statt des wahrcn Wertes von 136,5 Tagen 
gemessen. Die Anzałil der Po-Atomaggregate nimmt mit der Fliichendichtc des 
elektrolyt. niedergesehlagenen Po zu. Demzufolge ist die Lebensdauer von Prii- 
paraten mit dicker Schiclit sclieiubar kiirzer, da zuerst die komplexesten Atom- 
aggregate yersehwinden, bis sehlieBlich nur nocli einzelne Atome iibrig bleiben. Mit 
Hilfe dieser RiiekstoBtheorie kann Vf. alle experimentellen Einzelheitcn der Kutzner- 
sehen Verss. deuttfn. Zum SehluB gibt er der Beobachtung mit einem Willemitschirm 
nach der-Scintillationsmethode gegeniiber der Beobachtung mit einer Geigerschen 
Kammer den Vorzug, da im ersten Fali kein clektr. Feld sekundiire Komplikationen 
hervorrufen kann. Nach seiner Ansicht wiire die Ubereinstimmung zwisclien 
Theorie u. Experiment besser ausgefallen, wenn bei der PrUfung der Bastemann- 
schen Formel durch K u tzn er  die Scintillationsinethode statt des MeByerf. mit der 
Geigerschen Kammer yerwendet worden wiire. (Naturę 114. 121—22. Sheffield.) B ec k .

Lise Meitner und Kurt Freitag, PhoiograpMscher Nachoeis von a-Strahkn 
langcr Reichweitc nach der Wilsonschen Nebelmcthode. Mittels passend angebracliter 
Blenden ermoglichen es die Yff., daB die nach der WiLSONschen Nebelmethode 
siebtbar gemachten, von Th C emittierten «-Balmspuren in einer Ebene yerlaufen, 
so daB die photograpli. aufgenommenen Spuren die wahren Rcichweitcn darstellen. 
Es wurdęn bei Th C die sclion bekannten c-Strahlenbalinen von 4,8 u. 8,6 cm 
Reichweitc nacligcwiesen u. auBerdem die von R u t h e r f o r d  u. W o o d  (Philos. 
Magazine [6] 31. 379; C. 1916. I. 1123) festgestellten, in geringer Anzalil vor- 
kommenden «-Strahlenbalmen von 11,3 +  0,2 cm Reieliweite ermittelt. AuBerdem 
wurden nocli Reichweiten von 9,3 cm u. bedeutcnd groBere ais 11,5 cm gefunden. 
(Naturwissenschaften 12. 634 — 35. Berlin -Dalilem, Kaiser W ilh e lm  Inst. fur 
Chemie.) B e c k e r .

TT. Bohr, H. A. Kramers und J. C. Slater, U ber die tyuantentheorie der 
Strahlung. Yff. nehmen an, daB ein gegebenes Atom hi einem gcwissen stationareu 
Zustand mit anderen Atomen in stiindiger Kommunikation begriffen ist, u. zwar 
mittels eines raumzeitlichen Meclianismus, der yirtuell einem Strahlungsfelde gleich- 
wertig ist, das dem Yorhandensein yon yirtuellen harmonischen Oscillatoren, die 
den yerseliiedenen mogliehen Ubergangen nach anderen stationiiren Zustiinden zu- 
geordnet sind, nach der klassischen Stralilungstheorie entsprechen wiirde. Es wird 
weiter angenommen, daB das V. yon tJbergangsprozessen sowolil fiir das gegebene 
Atom selbst wie fiir die anderen Atome mit denen es kommuniziert mit diesem 
Mechanismus durch Wahrscheinliclikeitsgesetze yerkniipft ist, die den Gesetzen der 
Einsteinschen Theorie fiir die yon auBerer Strahlung induzierten tjbergange zwischen
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stationiiren Zustanden analog sind. (Ygl. E in s t e in , Pliysikal. Ztsclir. 18. 121. 
[1917]). Die von E in s t e in  ais spontan bezeielmeten Ubergiinge betrachten Vft‘. 
ais vom yirtucllcn Strahlungsfelde induzicrt, das mit den der Bewegung des Atoms 
selbst zugeordneteu yirtuellen Osciliatoren yerkmipft ist. Anderseits finden die' 
induzierten Ubergiinge der Einsteinschen Theorie infolgc der von anderen Atomen 
licrriilirenden yirtuellen Strahlung im umgebenden Baum statt. Wiihrend diesc An- 
liahmen einerseis keine Anderung mit sieli bringen, was die durch die Bohrsclie 
Frequenzbedingung u. das Kórrespondenzprinzip belierrsclite Yerb. zwisclien dein 
Atombau u. der Freąuenz sowie der IntensitSt u. Polarisation von Spektrallinieu 
anbelangt, so fiihren sie anderseits zu einem neuartigen Bilde des raumzeitliehen
V. der yerscliiedenen Ubergaugsprozesse, auf das ja  die Bcobaclitung yon opt. 
Phiinomenen selilieBlicli zuriickgeht. So wird das V. eines gegebenen Uberganges 
in einem gegebenen Atom yon dcm urspriinglichen Zustaud dieses Atoms selbst 
sowie von den Zustanden jener Atonie abliiingcn, mit denen es mittels des Strali- 
lungsfeldes in Konmiunikation begriffen ist, nicht aber yon dom V. von Ubergaugs- 
prozessen in denr lctzteren Atomen. Im Grenzfall, wo aufeinanderfolgende sta- 
tioniire Zustiinde sieli nur wenig von einauder untersclieiden, fiihrt der Gesichts- 
punkt der Yff. zu einem Zusammenbang zwisclien der yirtuellen Strahlung u. der 
Bewegung der Teilchen im Atom, der alhniihlich in den yon der klass. Strahlungs- 
theorie geforderten ubergelit.

Was das Auftreten der Ubergaugsprozesse anbetrifft, das den wesentliclien Zug 
der Qiumtentheoric bildet, so wird auf eine kausale Verkni'qifung zwisclien den 
Ubcrgiiiigcn in entfernten Afomeu verzichtet u. im besonderen auf eine direkte 
Anwendung der fiir die klass. Theorie cliarakterist. Prinzipien der Erhaltung der 
Energie u. der Bewcgungsgrofle. Die Anwendbarkeit dieser Prinzipien auf die 
Wechselwirkung zwischen einzelnen Atomsysteinen wird auf solehe Wechscl- 
wirkungen besclirankt, wo die Atonie einander so nahe sind, daB die nach der 
klass. Theorie mit dem Stralilungsfelde vcrknupften Kriifte klein sind yerglichen 
mit den konservatiy.cn Teilen der Kriifte, die von den elektr. Ladungen der Atome 
herriihren. Wecbselwirkuugen dieser Art werden ais ZusammenstoBe bezeichnet. 
Weńn demnach ein Atom zur Induktion eines Uberganges in einem entfernten 
Atom beigetragen bat, u. zwar mittels des yirtuellen Stralilungsfeldes, das vom 
yirtucllcn Oscillator hcrruhrt, der einem gewissen der moglichen Ubergiinge nach 
anderen stationaren Zustanden zugeordnet ist, so kann das Atom trotzdem schlicB- 
licli schr wohl einen anderen dieser Ubergiinge yollfiiliren. Der angenommene 
Grad yon Unabluingigkeit der Ubergangsprozesse durfte die einzige Mogliclikeit 
liefern, eine widerspruchslose Beschreibung der Wechselwirkung zwisclien Strahlung 
u. Atomen zu erlialten, in die Wahrsclieinlichkeitsgesetze wesentlich eingclien. 
Diesc Unabhiingigkcit reduziert die Erhaltung der Energie wie auch der Bewegungs- 
groBe zu einem statist. Gcsetze. Der Grund der beobacliteten statist. Erhaltung 
der Energie u. der BewcgungsgroBe liegt nicht in einer etwaigen Abweichung von 
der elektrodynain. Lichttheorie bzgl. der Gesetze der Strahlungsfortpflanzung im 
leeren Baum, sondern in den besonderen Eigenschaften der Wechselwirkung 
zwisclien dem yirtuellen Stralilungsfcld u. den bestralilten Atomen. Diese Atome 
sollen ais Quellen einer sekundaren yirtuellen "Wellenstrablung dienen, die dieselbe 
Freąuenz wie die einfallende Strahlung besitzt u. die mit den urspriinglichen 
Wellen interferiert. Die obere Grenze fiir Iiiterferenzfaliigkeit ist durch dic rnitt- 
lere Zeit gegeben, wfihrend wclclier das Atom in dem dem betrachteten Ubergang 
zugeliorigen Anfangszustand yerbleibt. Die Grundvorstellungen werden auf die 
Quantcntlieorie der Spektren u. die opt. Phanomene angewaudt, so z. B. die Zer- 
streuung des Lichtes durch frcie Elektronen. Die Auffassung erlaubt insbesondere 
eiue naturliche Ycrkniipfung mit der gewohnlichcn kontinuierlichen Beschreibung
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makroskop. Phanomene, fiir dereń Deutung die Maxwellsche Theorie lieryorragend 
geeignet ist. (Ztschr. f. Physik 24. C9—87. Philos. Magazine [6] 47. 785—802.) B y k .

K. EÓrsterling, Zerstreuung der Rontgenstrahlen durch freic Elektronen. Vf. be- 
handelt die Umwandlung der Energie einer ebenen liomogenen Łichtąuelle durch 
ein freies Elektron nach der Maxwellscheu Theorie u. gelit dann zur Quanten- 
theorie iiber, wobei eine gericlitete Ausstrahlung angenommen wird. Die mathemat. 
Ableitung fiir die Streugesetze der Eontgenstrahlung ist ausfulirlich entwickelt. 
(Physikal. Ztschr. 25. 313—20. Jena, Univ.) B e c k e r .

B. W alter, Beugungsfranśen an Spaltaufnahmen mil Rontgenstrahlen. Vf. wieder- 
holt die friiheren Verss. von W a l t e r  u. P o iil (Ann. der Physik [4] 29. 331; 
C. 1909. II. 1G9) iiber Beuguug von Rontgenstrahlen an Spaltblenden, um auch 
auf diesem Weg die Wellennatur dieser Strahlung nachzuweiscn. Zum Unterscliied 
von den friiheren Verss. wird jetzt mit monochromat. Cu-Ka-Strahlung gearbeitet, 
wtilclie durch Ni-Filter von der K^-Stralilung getrennt wurde. Yerwendet wurde 
fiir die Aufnahme ein keilformiger Spalt, der sich von 40 jJ, Breite bis zum ScliluB 
yerjiingte.- In 75 cm Abstand befand sich eine photograph. Platte, auf welcher das 
Spaltbild entworfen wurde. Die Aufnalnnen zeigtcn nun in denjenigen Tcilcn des 
Spaltbildes. welcher einer Spaltweite von 5—2,5 entsprach, ncben dem Unter- 
grund des Hauptbildes deutlich Maxima u. Minima, die nur ais Beugungsfransen ge- 
deutet werden konnten. In der Gegend von 5 [j, Spaltbreite war noch die zweite 
Ordnung der Beugungsstreifen siclitbar. Aus den mikróskop. ausgemessenen Ab- 
standen dieser Streifen berechnet Vf. die Wellenliinge der verwendeten Strahlung 
zu 1,31 A. Die Abweichung um 15% von dem theoret. Wert (1,54 X.) ist aufYer- 
suchsfehler bei dieser schwierigen Messung zuriickzufiihren. (Ann. der Physik [4] 
74. 661—72. Hamburg; Univ.) B ec k e r .

S. J. M. Allen, Die 'tibsorp tionskoeffizient.cn von liomogenen X-Stralilen zwischen 
Wellenlangen von 0,1 A. und 0,71 A. Yf. bestimmt fiir Wellenlangen zwischen 0,10 
u. 0,51 X. des kontinuicrlichcn Spektrums einer Eontgcurohre mit W. Antikatode 
u. fiir die Ka-Mo-Strahlung (0,71 A.) den Masscnabsorptionskoeffizienten yon G, Mg, 
Al, S, Fe, Ni, Zn, Ag, Sn, IV, Pt, Au, Pb u. Bi. Die betreffende Wellenliinge 
wurde von der (100)-Ebene eines Steinsalz- oder Kalkspatkrystalls reflektiert u. 
der Absorptionskoeffizient mittels ionometr. Messungen bestimmt. Fiir die Elemente 
mit der Ordnungszahl 6 bis 74 lieBen sich die Resultate durch die Formel:

Ul () —  t l ę  +  ff/p =  C l ‘2-02 ■ AT-’92 +  ff/p 
wiedergegeben. fyt/p =  Massenabsorptionskoeffizicnf, r /p  =  Absorptionskoeffizient 
der Fluorescenzstrahlung, c /p  =  Zerstreuungskoeffizient, N  =  Ordnungszahl, 
C =  konstant.) Fiir die /f-Absorption ist CK — 7,82 ■ 10“ 3, fiir die X-Absorption 
CL =  1,00• 10 3. Mit steigender Ordnungszahl nimmt rr/o yon 0,144 boi Al bis
0,50 bei W  bei einer Wellenliinge yon 0,12 A. zu. Desgleichen wachst r /p  mit 
ansteigender Wellenlange. Die Atomabsorption ergibt sich zu: r a =  2,18* 10 •
ż1.'-,92. Ar4. Wahrend fiir die Elemente bis TY das Verlutltnis der Absorptionskoeffi- 
zienten der Fluorescenzstrahlung CKjCL =  7,8 ist, nimmt dieser Wert bei noch 
weiter ansteigender Ordnungszahl ab u. betriigt bei B i 4,1. (C’K —  4,7 •10“ *, 
0 L =  1,12 • 10—̂ l. Diese Resultate stehen mit friiheren in selir gutem Einklang. 
(Physical Reyiew [2] 24. 1—8. Cincinnati, Uniy.) B e c k er .

D. Coster, U ber die Absoi-ptionsąpektren im Eontgengebiet. Um bei der Best. 
der Absorptionsgrenzen der Elemente yergleichbare Werte zu erhalten, miiBte man 
immer einatomige Gase habeu, was sich experimentcll nicht yerwirkliehen liifit. 
Vf. sucht die Verscliiebungen abzuschatzen, die dadurcli bedingt sind, daB ein 
Krystallyerband oder eine chem. Vcrb. yorliegt. Diese werden selir klein gefunden. 
Zu den Yerss. wird der Yakuumspektrograph yon Siegiiahn beuutzt. Bei holieren
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Oxydationsstufen der Elemente Sn, Sb, Te u. J  wird eine neue Absorptionslinie an 
der weiclien Seite der Ilauptkante L m entdeckt. Wegen der endliclien Spaltbreite 
werden die Resultate um eine lialbc Spaltbreite korrigiert. Bei der i,,-K ante 
scheint diese anomalc Absorptionslinie nicht zu existieren; die £,-Kante ist zu 
schwacli fur Messungen der Feinątruktur. Vf. geht von der Annahme aus, daB 
bei der Aufnahme des Atoms in den Molekuł- oder Krystallyerband die iiuBere 
Elcktronenhiille aufgelockert wird. (Vgl. F a ja n s , Naturwissenschaften 11. 165; 
C. 1923. III. 2.) Je liiiher die Oxydationsstufe eines Elements ist, umso luirter 
ist die JT-Kante u. umso mehr ist die Elcktronenhiille aufgelockert. Die Lage der 
Absorptionskiuite ist keine eindeutige Funktion der Wertigkeit eines Elements. 
Im S03-Radikal u. im S03-Gas, beide mit yierwertigem S, liegen die Kanton ver- 
schieden. Die auomale Linie K a wird so gedeutet, daB sic einem Ubcrgang eines 
K-Elektrons aus einem inneren Ring in eine Bahn, die weiter auBen, aber nocli 
innerlialb des Atoms oder Atomkomplexes liegt, cntspriclit. (Ztsclir. f. Physik 25. 
83—98. Haarlem, Naturkuudig. Labor. Teylers Stichting.) K ell eiim a n n .

C. B. Crofutt, Die K- und L-Absorptims- und Emissionsspcklrcn von Wolfram. 
Vf. entwirft die Emissions- u. Absorptionsspektreu von W  auf eine einzige Platte. 
Die Wellenliingen der Absorptionsbanden waren: LA, 1,2122. LA2 1,0716. LA3
1,0217. KA 0,17802 A. Yom Emissionsspektrum der L-Serie waren 28 Linien 
sichtbar, darunter folgende neue: ^ 15 1,2432, 1,2166, y n 1,0748, n 1,0699 A.
Kfjs wurde neu zu 0,18525 A yermessen. Mit den aus der Bohrschen Theorie 
berechneten Emissionsfreąuenzen stimmen " diese Werte mit Ausnahme von u.

auf 10% uberein. Die Linien j3m, y12 u. ~/n korrespondieren mit Uber- 
giingen von Energieniycaus, iiber welche das Korrespondenzprinzip keinerlei Aus- 
sagen maclit. (Physical Reyicw [2] 24. 9—15. Iowa, Univ.) B ec k e r .

Max Morand, Uher das Spektrum des ionisierten JAthiums. (Vgl. S. 1051.) 
Vf. besclireibt wcitere Ergebnisse, die mit Hilfe einer liehtstiirkeren opt. Anordnung 
(Weglassen des Spaltes u. Beobachtung der Kathode von der Seite ber) gewonnen 
werden u. die auch die weniger intensiyen Linien des Spektrums sehr schon cr- 
kennen laBt. Es werden 17 Linien zwisclien 7600 u. 4301 A. identifiziert u. davon 
7 dem Ca (Verunreinigung) zugeordnet. Die Linie X =  4678 A. sekeint der 1. Term 
der Serie des ionisierten Li zu scin. Die sehr scliwache Linie 1 =  4501 cntspriclit 
dem fiir das doppelt ionisierte Li erreclienbaren Wert (entsprechend dem II- 
Spektrum). Ferner ninimt Vf. mit durch Dicyanin sensibilisierten Platten die 
infrarote Strahjung bis etwa 8400 A. auf; die Linie 8126 A., der 1. Term der End- 
serie des Bogenspektrums des Li wird hierbei leiclit erhalten; eiue andere Linie 
wird bei etwa 7600 A. festgestellt. Vielleicht entsprieht sie der, der Linie 20 582 A. 
des Ile analogen Linie des einfacli ionisierten Li, d. li. der Formel 2S  — 2 P ; 
sie wiire dann der 1. Term einer Ilauptserie des L i+. Das Dublett X =  2934 ent- 
spricht dem Dublett 10829—10830 des He u. wird formelmiiBig durch 2s — 2 p, 
d. li. den 1. Term einer 2. Hauptserie des L i+ definiert. In Analogie zum He, 
das ebenfalls 2 yollig yoneinander unabhiingige Spektren emittiert, kann man somit 
zwisclien den Spektren eines ionisierten O r tlio lith iu m s  u. eines ionisierten 
P a ra l i th iu m s  unterselieiden; bei ersterem {). =  2934) wiiren die beiden Elek- 
tronen im anormalen Zustand auf komplanaren Bahnen; bei letzterem $  =  7600) 
im stabilsten Zustand auf gekreuzten Bahneu. Eine tlieoret., auf quantitativen 
Beziehungen zwisclien den Spektren aufeinanderfolgender Elemente u. auf die 
Energiebezieliungen beim ElektronenstoB auf Li u. die dadurcli bewirkte S rahlung 
fuBende Uberlegung stiitzt diese Annahme. Das Ionisierungspotential L i+ — y  L i+ + 
betriigt etwa 65 Volt. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 178. 1701—4.) F rankenb .

Max Morand, Neue Spektren des neutralen Lithiumatoms. (Vgl. vorst. Ref.) 
Ini Spektrum des vou positiyen Li-Strahlen auf der Kathode erzeugten liellen Fleckes
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sind nocli folgende Linien gefunden (ihre Intensitiit in den Klammern): 4256 (0), 
4244 (2), 4187.(1), 4066 (0), 4053 (1), 3841 (1), 3818 (00), 3756 (0), 3653 (0), 2808 (0), 
2525 (0) X, Die 1. c. angegebcne Linie 3715 JL ist in der Tat 3713 A. Freilich 
sind alle Angaben nur auf 1—2 X. genau. Mehrere von den ncuen u. den friilier 
gemessenen Linien gehoren zu einem neuen Spektrum des neutralen Li-Atoms. 
3713 ist das erste Glied der Ilauptserie u. wird durch die Termo (1 s)—(2jj) gegeben, 
worin (1 s) =  57 358, (2;p) =  30426. Die Linien 4814, 4053 u. 3756 gehoren zur 
seharfen Nebenserie (2p)—(m s) [•>» =  3,4 bezw. 5]; die Linien 5488, 4244, 3811 
u. 3653 bilden die diffuse Nebenserie $ p )—(md), cl —  —0,0016, m =  3, 4, 5 
bezw. 6. Die lonisierungsspannung dieses Li-Atoms ist 7,1 V., wiilirend die. 
des gewohnlielien Li 5,36 V. betragt. Das neue Li-Atom entspricht dem Ortho- 
lithiumion, welehes eine einąuantige u. eine zweiquantige Elektroncnbahn besitzt. 
Aueh sehwerere Atome mit innerster Zweielektronensehale mussen in zwei (para
li. ortho-)Modifikatiouen auftreten. (C. r. d. 1’Acad. des seienees 178. 1897 bis 
1899.) B ik e r m a n .

F elix  Joachim von W iśniewski, Dic p- und d-Tenne des Lithiums. Vf. 
wendet seine friiher (Physikal. Ztselir. 25. 135; C. 1924. I. 2857.) bei der Theorie 
des Ile entwiekelte Metliode an, um am neutralen Li zu zeigen, daB 1., das iiuBere 
(dritte) Elektron, wenn es in der Niihe des Rumpfes kreist, eine Raumkurve be- 
sclireibt u. 2., daB der p-Term durch die Ilauptąuantenzahl -f- 2 u. Nebenąuanten- 
zahl — 1 bestimint ist. Es folgt dann die ausfuhrliclie mathem. Ableitung. 
(Physikal. Ztschr. 25. 330—33.)‘ B ec k e r .

Eoscoe Everett Harris, Poleffekte und Dniclwei-schiebungen in den Linien der 
Spektren von Zink und Calcium. Nach einer histor. Darst. der iilteren Arbeiten 
iiber dieses Gebiet beschreibt Vf. seine Versuchsanordnung u. Ergebnisse. Er yer- 
wendet ein Rowlandgitter, dessen Auflosungsvermogen in der 2. Ordnung eine 
MeBgenauigkeit von 1,32 A pro mm ergab. Der Liclitbogen wurde zwischen 
35—50 V bei 5—20 Amp belastet, der Druek zwischen 5—76 cm yariiert. Dabei 
zeigte sich, daB der Poleffekt u. die Druckverscliiebimg der Serienlinien von Ca u. 
CaCl2 proportional der Stromstiirkc sind. In beiden Fiillen wraren die Erschei- 
nimgen verschieden. Bei Ca war der Poleffekt am positiyen Pol groBer, bei CaCl2 
an negatiyen. Dasselbe ist bei Zn, ZnCl, u. Messing der Fali. Der Poleffekt am 
positiyen Pol des Messings schwankte am stiirksten mit der Stromstarke. Dagegen 
yerliefen die Yerschiebungen, dic vom Poleffekt u. von Druckiinderungcn herriihrten, 
in beiden Fiillen stets in dem gleichen Sinn. Die Verschiebungen in den Serien
linien wecliselten mit der Freąuenz. Es wurden bei Ca u. CaCl2 Verschiebungen 
zwischen 0,01—0,06 A, bei den Zn-Priiparaten bis 0,09 1. festgestellt. Das Zalilen- 
material ist in Tabellen u. Kuryen ausfiihrlich wiedergegeben. (Astrophys. Journ. 
59. 261—73. Ryerson Labor.) B ec k e r .

A. Kratzer, Dic Ternie der (C -|- H)-Banden. (Vgl. Ztschr. f. Physik 16. 353. 
C. 1924. I. 857.) Die (C II)-Bande bei 4300 A. laBt sich durch Kombination 
von vier Anfangstermen mit je einem dazu gehorigen Endterm darstellen. Die 
Endterme u. Anfangsterme werden quantitativ durch die yon K ram ers u . 
P a d li fiir zweiatomige Molekule mit innerem Kreisel abgeleitete Termformel dar- 
gestcllt. Durch Kombinationsbeziehungen zwischen den Banden 4300 u. 3900 wird 
gezeigt, daB beide gleiche Endzustiinde des Mol. haben. Die Diskussion des 
Triigers der Banden liiBt offen, ob dieser CII oder CIL, ist. (Ztschr. f. Physik 23. 
298—323. Munster i. W.) B y k .

Jean. Lecomte, Qualitałive JJntersuchungen Ober die infraroten Abscyrptions- 
spektren organisćlier Iiorper. Isomerie und Homologic. (Vgl. S. 1056.) Vf. stellt 
fest, daB Iso m e re  (Substanzen mit einerseits normaler, andrerseits yerzwcigter 
C-Kettc) einander iihnliche infrarote Absorptionspektren anfweisen. (Butyl- u.
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Isobutylalkohol, Pi-opi/lphenylJceton u. Isopropylplienylketon, Butyl- u. Isobulyl- 
formiat usw.). Vcrschiedene Absorptionsspektren zeigen dagegeu isomerc Ester, 
die sich durcli Stellung der COO-Gruppe im Mol. yoneinander unterscheideń, z. B. 
Amylformiat u. Propylpropionat, Athylbutyrat u. Methyhalerianal). Bei den 
H om ologen  sind yerschiedene Palle zu unterscheiden: Bei Homologic innerlialb 
einer Korperreihe (z. B. Reihe der aliphat. Alkohole) sind die Absorptionsbanden 
von einem, fiir die betreifende Korperklasse cliarakterist. Grenzwert an einander 
gleicli. Bei Ersatz yerschiedencr II-Atoino einer Kette durcli yerschicdene Radikalc 
bleibt gleichfalls die Lage der Absorptionsmaxima griiBtcnteils unveritndert (z. B. 
Malonsauredimethylesięr u. Dibulytmaloiisaurediathylcsłcr). Dennoeli zeigt sich bis- 
weilen ein Verschwindcn von Banden boi Einfuhrung von CHa-Gruppen in das 
Innere einer C-Kette, (z. B. Dimethylester der Malon- u. Bernsteinsaurć). Eintritt 
von Radikaleu an Stelle von li-Atomen in den Enden der Molekiilkettcn śindert 
wenig ani Absorptionsspektrum (Butyl- u. Amyltartrat). Vf. bemerkt nocli, daB die 
Ketteler-Helmholtzsohe Tlieorie iiber die Lage der Maxima der Absorption (be- 
reclmct aus der Dispersion) im Fali der infraroten Absorption organ. Korper ver- 
sagt. Dagegen gibt die Quantcntheorie guten AnsehluB an die experimentellen 
Resultate, wenn man die beobaehteten Spektren ais solclie der Oszillation u. 
Rotation betraclitet. Zusammenhange zwischen der Konst. der Moll. einerseits, deu 
Rotationsąuanten andrerseits mit den Triigheitmomenten der Moll. scheinen durch 
die Verss. bestiitigt zu werden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 1098 bis 
1701.) F ra n k en b u r g er .

Jean lecom te , Quantitative Untcrsuchungai iiber die infraroten Absorptions- 
spektren organisclier Korper. (Ygl. vorst. Ref.) Yf. stellt fest, daB die Extinktions- 
koeffizienten der Absorptionsbanden des Infrarotspektrums organ. Substanzen jeweils 
fiir bcstimmte Gruppen der untersuchten Molekiile cliarakterist. sind; so liegt ilire 
GroBenordnung fUr gesiitt. u. dreifach ungesiitt. KW-stoffe bei Zehntelmillimetern, 
fiir die Gruppen —O, —OH, —CO, —COO, ~ C —C— bei Ilundertstelmillimetern. 
Ilomologe bcsitzen Extinktionen gleicher GroBenordnung. Fiir Verbb. mit mchreren, 
gleiclien Gruppen im Mol. ist die Extinktion nicht additiv; z. B. siud fiir Moll. 
mit einer u. mit 3 OH-Gruppen die Extinktionskoeffizienten von der gleiclien 
GroBenordnung. Vf. schlieBt daraus, daB die Absorption im Infrarot eine unab- 
liiingige Eigenschaft der Einzelgruppcn im Mol. ist. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
178. 2073—75.) F ra n k en b u r g er .

B ilfried  duarder, Uber Lichtbrechung in Gasen im Spektralbereich von 5782 A. 
bis 2442 A. Vf.untcrsuchte die Ausdehnung derBrauehbarkeit desMichelsonselienlnter- 
ferometers mit FluBspatoptik ins Ultrayiolett, gelangte bis etwa 2400 A. u. bestimmte 
die Dispersion trockener, Co2-frcier Luft im Bereiche von 5782—2018 il. sowie 
von Ai' zwischen 5782 u. 2442 iL bei Atmospharendruck. Die Messungsergebnisse 
sind in Dispersionsformeln zusammengefaBt. Apparatiye Einzelheiten sclir ein- 
geliend beliandelt. (Ann. der Pliysik [4] 74. 255— 74. Breslau, Univ.) K y ro po u lo s .

Frederick H. Getman, Das ultraviolette Absorptionsspektrum von Furfurol. 
Ais Strahlenquelle diente der Hilgersclie Quarzspektrograpli mit zwei Elektroden 
von Ferrovanadiii u. Ferroclirom, da sieli diese Kombination zur Erzeuguug einer 
groBen Zalil eng beieinander liegender Linien von ausgezeichneter Scliiirfe bewiihrt 
liatte (ygl. Journ. Physieal. Chein. 25. 150; C. 1921. I. 892). Furfurol wurde in 
dem Reiulieitsgrad benutzt, wie es fur die Leitfiihigkeitsbestst. (ygl. S. 283) Ver- 
wendung gefunden liatte. Die Verss. w u r den in alkoh. u. in wss. Lsg. ausgefuhrt. 
Die Spektrogramme yon 7iooo"n- Furfurollsg. zeigten eine wolildefinicrte u. starko 
Bando, dereń stiirkste Linie bei 270 fifji liegt. Friscli dest. Furfurol, das meist 
farblos ist, wird durcli Einw. yon Lieht allmalilich gelb bis dunkelbraun. Von 
diesen gefarbten Lsgg. wurden ebenfalls die ultrayioletten Absorptionsspektren
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untersucht u. gefunden, daB dic Einw. des Lichtes in konz. Lsgg. eine stiirkere 
Absorption fiir liingere Wellenlitngen zur Folgę liat, wodurch die gelbe Farbę iu- 
folge selektiver Absorption im Violett u. einem Teil des Blau erkliirt ist. Das Be- 
streben des Furfurols, zu polymerisiercn, scheint demnacli mit der ausgepriigten 
Absorptionsfiihigkeit fiir ultraviolette Strahlen zusammenzuhiingen. Die selektive

Absorption des Furfurols mag
O durch den tautomeren Gleiclige-

— y  wielitsprozeB fsielie nebensteliend)
-<— •  ^ ^  Erldiirung finden, wic ja auch

selion B a y er  (vgl. Ber. Dtseh. 
Cliem. Ges. 10. 1358 [1877]) fiir das Furfurol 3 mogliclie Strukturformełn, dic sieli 
in der tautomeren Versehiebung der Doppelbindungen unterselieiden, in Erwiigung 
gezogen liat. (Journ. Pliysical Cliem. 28. 397—401. Stamford [Conn.].) H orst .

F ritz  W eig ert und G erhard K app ler, Polańsierte Fluorescenz in Farbstoff- 
losungen. Fluoreszierende Stoffe zeigen cinen merkliehen Polarisationsgrad des 
Fluoreseenzliclites, wenn das erregende Lielit linear polarisiert ist. Besonders 
deutlieh wird der Effekt bei Zusatz von Gelatine in wss. Lssg. Glycerin steigert 
den Effekt noch melir, die Stiirke der Ersehcinung macht sie zum Vorlesungsvers. 
geeignct. Die Ziihigkeit des Losungsm. ist fiir den Polarisationsgrad von Bedeu- 
tung, aber niclit aussehlaggebend. Sclir heli fluoreszierende Lsgg. zeigen meist 
nur einen geringen Polarisationsgrad. Vff. untersuchen den EinfluB der Konz. bei 
Eosin- u. Fluoresceinlsgg. Es wird Bogcnlicht verwendet u. mit Gegenfiltern be- 
obaehtet. Der Polarisationsgrad wiichst mit zunehmender Konz.; fiir Aufsieht u. 
Durchsieht ist er gleich. Im Glycerin nimmt dagegen der Polarisationsgrad von 
Fluoresceinlsgg. mit zunehmender Konz. ab. Konzentrierte wss. Fluoresceinlsgg. 
u. verd. glycerinhaltige, beide von gleiclier Viscositiit, zeigen erheblicli yerschic- 
denen Polarisationsgrad. Das Yerlialten von Fluoresceinlsgg. in Glycerin wTird in 
Parallele gesetzt zu den geriehteten Effekten bei Photocliloridsehichten in Gelatine 
(Naturwissenschaften 9. 583. 1921; C. 1921. III. 916) u. bei Farbstoffschicliten in 
Kollodium u. zu den biolog. Problemen des Farbsehens (Ztselir. f. Pliysik 100. 
537; C. 1922. III. 143). Beim Ubergang einer wss. Eosinlsg. vom wenig zum 
stark polarisierten Zustand wrird eine Rotyerscliiebuiig der Absorption beobaclitet. 
Gemessen wird mit dem Spektralpliotometer yon KOn ig -Ma r t e n s , ais Lichtąuelle 
dient eine Zn-Cd-Hg-Lampe von H er a eu s . Zur Theorie des Vorgangs der polari
sierten Fluorescenz wird angenommen, daB der primiire Yorgang in einem Uber
gang eines Elektrons vom absorbierenden Farbstoffmol. zu einem fremden Mol. 
besteht. Der entstandene lieteropolare cliem. IComplex behiilt infolge seiner groBeren 
Triigheit seine Eiehtung liingere Zeit bei. Beim Zerfall wird Fluorescenzliclit 
emittiert. (Ztsehr. f. Pliysik 25. 99—117. Leipzig, Univ.) K ell er m a n n .

Francis P e rr in , Rolle der-Viscositał bei den Fluorescettzerscheinungen. Dic 
Fluorescenzfiiliigkeit einer gel. Subptanz nimmt mit steigender Konz. exponentiell 
ab: cp —  <p0c ~ kc. Der Koeffizient k wird bereehnet zu 8/3'jr^Ys3, wo £3 die 
Sphare um ein Mol. bedeutet, die von gleichen Moll. frei sein muB, damit das 
erste Mol. zu fluorescieren imstande ist, A7 die Avogadrosche Zahl. Yfs. Verss. 
ergeben fiir e zwischen 1,1 u. 3,4-10—7 cm liegende Werte. Wenn k klein ist, 
kann der Korper auch im festen, nicht gel. Zustande fluorescieren, so z. B. 
Phenantliren u. saures Chininsulfat; das neutrale Chininsulfat flnoreseiert nicht — 
vielleielit deslialb, weil es zwei benachbarte Chininreste enthalt. — Die Yiscositiit 
des Mediums, die k yerringert, begiinstigt die Dauer der Luminescenz. Ehodamin 
phosphoresziert 1/2—3/ł Sck. lang in einer festen Lsg. in glasiger Glucose; Rlio- 
damin, Eosin u. Erythrosin phosplioreszieren 0,01—0,002 Sek. lang im Glycerin, 
(C. r. d. FAcad. des sciences 178. 2252— 54.) B ik er m a n .

VI. 2. 95
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Maurice Curie, Photoelektrischer Effekt und Phosphorogen. Yergleicli des 
photoelektr. Effcktcs, der Fluoresccnz u. der Pliospliorescenz bei CaS-Priiparaton mit 
versehiedcnem jSi-Gehalt. Der photoelektr. Effekt wurde durch Messung der in 
den ersten 30 Sok. des Bcliehtcns gelieferten Elektrizitatsmeuge bestimmt, die 
Intcnsitiit der Pliospliorescenz wurde 30 Sek. nach' der Verdunkelung gemessen. 
Kein Bi enthaltendes CaS zeigt keine der drei Ersclieinungen. Der photoelektr. 
Effekt ist im Konzentrationsbereiche 10—I° bis 5 -10 2 Bi von der Bi-Konz. naliezu 
unabharigig. Die Intensitaten der Fluoresccnz u. der Pliospliorescenz besitzen 
ein Maximum bei der Bi-Konz. 5 -10 J, aucli im iibrigen iiudern sie sich iiber- 
einstimmend mit der Bi-Konz. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 224*1—4G.) B ik .

Allen Garrison, Das Verhallen von Silberjodid in der pholovollaischen Zclle. 
Nach Aufkliiruug des Verli. von Cuprooxyd in der photovoltaischen Zelle (vgl. 
Journ. Physical Ghem. 28. 279; C. 1924. I. 20G6) lag cs nalie, aucli die photo- 
clektr. Eigenschaften der Silberhaloide zu untersuclien, fiir die alni liche Gesetz- 
miiBigkeitcn bzgl. des Photopotentials bewiesen werden konnten. Die liclitcmpfind- 
lichcn Elcktrodcn wurden entweder durch elcktrochcm. Niedcrschlagen von AtjJ  
oder durch direkte Einw. von Ilalogendampf auf Silberelektroden in durniem Belag 
liergcstollt. Der Elektrolyt war stets mit AgJ gesiitt. Die Anordnung der Liclit- 
quolle war iiluilich wie im Falle des Cu20. Untcr sonst gleichbleibenden Be- 
dingungen (Liclitstiirke u. -farbc) iiudert sich das Yorzeichen des Photopotentials 
bei der Bestrablung zuniiclist mit der Schichtdicke des AgJ-Bclags auf der Ag-Elek- 
trode. Das positive Photopotential war nur yon sehr geringem Betrag, wenn der 
Belag diinn war; erst nach dem yierten Belag erreichtc der Effekt ein Maximum, 
um danu spiiter bei groCerer Schichtdickc ncgativ zu werden. Bei beginnender Be- 
strahlung war der Effekt zuniiclist uegatiy, um danu im Verlauf in positiv iiber- 
zugehen. Da an der Konz. der AgJ-Lsg. kcinc Yeranderuug vorgenommen war, 
niuB die Natur der Ag-Elektrode bezw. ilire Fiiliigkeit, Ioneu in Lsg. zu senden, 
die durch einen dickeren Belag beschriiukt wird, den Wechsel des Photopotentials 
beeinflussen. Nach der Bestrahlung kehrt die Elektrodo bei Dunkelheit nicht zu 
ihreni ursprunglichen Potential zuriick, was darauf liiiidcutct, daB innerhalb des 
AgJ-Belags teilweise Veriinderuiigcn (Erholiung der Konz. an Ag) stattgefunden • 
haben. Durch Verandcrung des Vcrli:iltnisscs der Ag- zu den J-Ionen wurde daun 
in zweiter Linie ein Potentialwcchsel hervorgerufen. Das negatiye Potential wiichst 
bei einer Zus. des Elektrolyten, in der Ag gegeu J  uberwiegt. Ein geringerer Be
trag an Ag ruft positivcn Effekt hcrvor, um so stiirker, jc diclcer der Belag ist. 
Bei Elektroden mit sehr diclitcni Belag ist demnaeh uingekehrt eine erhebliclie 
Steigcrung von Ag-Ionen notig, um den positiven Effekt wieder in negatiy zu 
kehren. .

Die photocheni. Zcrs. in der AgJ-Scliicht war am erheblichsten bei Elektroden, 
die ein starkes negatives Potential liatten u. sich in einer an Ag-Ionen reichen Lsg. 
befanden. Die Beziehung zwisclien der Lichtijitensitiit u. dem Photopotential kann 
durch das pliotoelicni. Gesetz von E in s t e in  gedeutet werden. Die Ergebnisse sind 
in Kuryen yeranschaulicht u. lassen die einfachen Beziehungen zwisclien Liclit- 
stiirke u. photoelektr. Effekt erkennen. Niclit so ubersichtlich sind dic Beziehungen 
zwisclien der Farbo des Lichtcs u. dcm Photopotential. Der Effekt ist in blau u. 
violett groBer (geringes Maximum im Griingelb). Bei Behandluug mit Eosin zeigt 
die AgJ-Elektrode groBeres positiyes Potential bei litngereu Wcllenliingen, wie aucli 
dic photograph. Platte nach iihnlicher Behandlung fiir rot u. gelb empfindliclier 
wird. Durch dic Belichtung wird AgJ losliclier u. die Spaltung in Ioncu gefćirdert, 
was zu Verschiebungen im Gleichgewicht u. dcmgcmiiB zu dem jeweiligen nega- 
tiven bezw. posiliven photoelektr. Effekt Vcranhissung gibt. (Journ. Physical Ghem. 
28. 333—45. Houston [Texas].) H orst .
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Ao. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
H. J . T. E llingham  und A. J. A llm and, Irreversible Elektrodciworgange. 

Vff. geben eine Ubersicht iiber Vorgiinge, die sieli in irreversibler Weise, also 
nicht unter Leistung maximaler elektr. Arbeit, an den Elektroden zu yollzielien ver- 
mogeu. Zuerst werden diejenigen Prozesse bchaudelt, welche nur geringe Polari
sationspotentiale au den Elektroden hervorrufen u. die mit wachsender Stromdichtc 
einen relatiy scliwachen Anstieg diescr Polarisationsspannungen yerursachen; be- 
griindet sind diese yerhSltnismaBig gcrmgfiigigen Gegenspannungen in Konzentrations- 
iŁnderungen, die infolge des Stromdurchgangs im Elektrolyten sich ąusbilden u. 
nicht durch rasche Diftusiou oder eine kompensiereiide, sekundiire chem. Rk. wieder 
behoben werden. So bewirkt z. B. Stromdurchgaug durch einen CuCy.j ent- 
haltenden Elektrolyten rasche Yerarmung der an die Kathode grenzenden Lsg. an 
den, ohneliin nur in sehr geringem Betrag gemiiB der Gleichung:

CuCy.,---- — >■ Cu+ + +  4Cy------
yorhandenen Cu"1* + -Ionen, da keine geniigend rasche Diftusiou die CuCy, - 
Komplesionen an die Kathode nachliefert. Ilicrauf werden Fśtlle gescliildert, in 
denen der Betrag der Polarisationspotentiale zu erlieblich ist, um lediglich durcli 
das Vorhandensein derartiger Konzentrationsyersehiebungen erkliirt werden zu 
konnen; einige typ. Fiille werden beschrieben, so 1. dic kathod. Entw. von H„ 
wclclie, je nach der Art der verwcndeton Elektrode, der Stromdichte u. Zeit des 
Stromdurchgangs sich nur unter Anlegung einer, den tlieoret. — unter Annahme 
eines rcversiblen Yorgangs ań der Elektrodo berechneten W ert erlieblich iiber- 
steigenden „Uberspannung” sich vollzieht. Analoge Ersclieinungcn treten bei 2. der 
anod. Entw. von 0 2 auf; endlich zeigen 3. auch nocli Metallelektroden in Lsgg. 
ihrer Salze derartige Effekte u. zwar am priignantesten die Metalle der Fe-Gruppc. 
Ferner zeigen auch gewisse Oxydations-Ecduktionsgemische den Ablauf z. T. irre- 
yersibler Yorgange an, indem sie betriichtliche Polarisationspotentiale auftreten 
lassen. Alle bisherigen Falle zeigen einen k o n tin u io r l ic l i  mit wachsender Strom
dichte sich voliziehcn den Anstieg der Polarisationsspamiungcn.

Ferner werden Falle diskutiert, in denen eine Diskontinuitat dieses Anstiegs 
erwcist, daB auch der Elektrodenyorgang sich andert u. zwar derart, daB die 
urspriingliche elektrochem. Rk. yor einem anderen elektrocliem. ProzcB zuriick- 
tritt. Vff. geben mehrere fiir diese Fiille typ. Kuryenbilder der Spannungs-Strom- 
dichtekuryen u. gehen sodami zu den Fiillen iiber, iu denen die B. einer mehr oder 
weniger 1. oder porosen Scliicht auf den Elektroden infolge chem. Vorgśinge in 
ihrer Nachbarschaft die Verhiiltnisse kompliziert. Auch Diffusionsyorgiiuge iuner- 
halb der Elektroden konnen, vor allem bei Hg-Elektroden, die auftretende Polari- 
sation beeinflusscn. Weiterhin werden dic Passiyitśitserscheinungen besprochen, 
welche die Metalle der Fe-Gruppe bei anod. Auflosung zu zeigen yermogen. 
SclilieBlich gehen Yff. zu don auch nocli bei sehr geringen Stromdichten irreyersibei 
sich yollziehenden Vorgiingen iiber; es kommen dabei hauptsachlich die Erschei- 
nungeu der „Uberspannung“ in Bctracht, boi denen dic Entw. von Gasblascn von 
H2 oder O.2 eines Miuimalwerts angelegter Spannung bedarf. In tlieoret. Aus- 
fiilirungen wird gezeigt, daB das Auftreten nennenswerter Polarisationsspannungen 
daran gekniipft ist, daB au der Elektrode das primśir aus den entladenen Ionen 
des Elektrolyten entstcliendc Prod. sich anreichert u. zwar deshalb, weil die 
„kompeńsierenden11 Folgerkk., mittels derer dieses Primiirprod. sich weiterhin um- 
setzt (z. B. Wegdiftundieren ins Innere der Elektrode, Umwandlung you Atomeu zu 
Moll., Entweichen eines abgeschiedenen Gases) relatiy zum eigentlichen Entladungs- 
yorgang der Ionen so langsam sich yollziehen, daB das Primiirprod. sich erheblieh 
iiber seinen Glcichgewichtswcrt (in bezug auf das Endprod.) anreichert, was einer 
Erhohung seiner freien Energie u. damit einer erhohten elektromotor. Wirksamkeit

95*
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gleielikommt. Die einzige sonst noch mogliche Ursaclie fiir daa Auftreten groBer 
Polarisationsspannungen bcstelif in der B. poroser oder fiir Ionen undurchliissiger 
Scbichten auf den Elektroden, in diesen Fiillen treten lokale Erhohungen der Strom- 
dichte oder groBe, nur dureli Elektroncnleitung uberwindbare Widerstiinde auf, die 
ebcnfalla zur Ausbildung betriichtlicher Polarisation beitragen. Dic liier dargelegten 
Anscliauungcn werden im einzelnen fiir den Fali der kathod. Uberspannung des 
H2 erortert; die Langsamkeit der „kompcnsierenden Prozcsse“ ist bier bei der Ek. 
2H — y  II2, sowie beim Austritt des entstandenen II2 aus der Elektrodenoberfliiehe 
zu suchen. Die Annalime der Ausbildung einer Gasliaut yon H2 auf der Elektrodo 
ais „Ubergangswiderstand" erscheint Yff. in diescm Fali wcniger plausibel. Auch 
fiir die anod. Uberspannung des 0 2 werden die verscliiedenen Mogliclikeiten der 
langsamen Kompensationsreaktionen erortert u. aucli auf die Frage nach dem 
Wesen des passiyen Zustandes eingegangcn. (Trans. Faraday Soe. 19. 748 bis 
771.) F r a n k e n b u r g e r .

A. V. B,anke und Gottfried M iiller, iiber die Gro/ie und zeiłliche Entwick- 
lung der clektromotorischen Krafte in Glasketten. 0,1 mm bis 0,01 mm dicke mit 
n. IIC1 (bezw. n. KOH) gefiilltc Glaskolben schwammen in einem mit n. KOH 
(bezw. n. I1C1) beschickten Becherglase; der Strom der Kette lud einen Konden
sator, der nachher dureli ein Galvanometcr entladen wurde; so erhielt man die 
EK. der Kette. Sie betrug 635—710-10- 3 V., war im allgcmeinen nicht bestandig 
u. nahm allmiihlich zu. (Beitr. z. Physiologie 2. 229—34. Berlin, Tierarztl. 
Ilochschule.) B iicerm an .

Erling Schreiner und Kaare Seljesaeter, Die Temperaturkoeffizienten der 
EK. galvanischei: Legierungselementc von Silber-Cadmium und Kupfer-Cadmmm. (Vgl. 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 125. 173; C. 1923. I. 731.) Potentialmessungen der 
Lcgierungen von Ag-Cd u. Cu-Cd in Kombination mit 0,5-n. CdS04 u. Cd bei 25 
bis 0° zeigen die Yerbb. Ag Cd u. CuiCd3 an. Ilier besitzen auch die Temperatur- 
koeffizienien der EK, ein Masimum. Bei Anwendung der HELMHOLTZschcn Glei- 
chung, wobei das Cd ais Losungselektrode u. die edleren ]\Ietalle ais Fiillungs- 
elektroden betrachtet werden, erhalten Vff. in der GroBenordnung gutc Uberein- 
stimmung zwischen berechnetem u. gefundenęm Wert des Temperaturkoeffizienten 
der EK. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 137. 389—400. Kristiania, Uniy.) ULsr.

S. Glasstone, Die Messung und Ursache der Uberspannung. Vf. behandelt 
kurz die bisher yerwendeten Methoden zur Messung der Uberspannung, namlich 1. 
dic „direkte11 Methode, bei der das Potential der zu untersuchenden Elektrode 
wShrend des Durchgangs des Polarisierungsstromes bestimmt wird u. 2. die Kom- 
mutatormethode, bei der der polarisicrende Strom period, unterbrochen u. in den 
Zwischenpausen die Elektrode mit einem^PotentialmeBinstrument yerbunden ist. 
Der Hauptehrwand gegen die 1. Methode bestclit darin, daB ein zwischen Elektrode 
u. FI. herrscliender „Ubergangswiderstand“ ein zu hohes Polarisicrungspotential 
yortiiuschen wird. DaB die nach der 1. Methode ermittelten Werte der Uberspan
nung yon dem Vorliandensein einer solclien Widerstandssehiclit bis zu einem ge- 
wissen Grad beeinfluBt werden, zeigen Verss. des Vf., welche erweisen, daB die 
GroBe der so gemessenen Uberspannung von der Elektrodenfłiiche abliiingig ist, 
was fiir die Uberspannung an u. fiir sich nicht gelten diirfte; ferner yariieren dic 
nach der direkten Methode gefundenen Werte auch mit der Konz. des Elektrolyten, 
was sich damit erkliirt, daB die entstehende Schicht des „Ubcrgangswiderstandes", 
wahrscheinlicli einer Art yon Gaslsg. im Metali, mit der Ionenkonz. der an- 
grenzenden Lsg. sich yeriindert. Vf. benutzt nur fiir seine Verss. die Kommutator- 
methode, jedoch im Gegensatz zu friiheren Arbeiten in einer derartigen Aus- 
gestaltung, daB innerhalb der Unterbrechungsperioden das Potential der zu 
messenden Elektrode innerhalb sehr kleiner Zeitrfiume (bis hinab auf 0,02 sec) be-
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stimmt zu werden yermag, wiihrend in den friiheren Anordnungen nur Mittelwerte 
iiber die nacli Abselialten des polarisierenden Stroms auBerordentlich jiih ab- 
sinkenden Potentialwerte zur Messung gelangen. Die „Momentalpotentiale" werden 
durcli Estrapolation auf die Bcobaclitungsdauer =  0 sec ermittelt; sie erweisen 
sich ais unabliangig von der Yersuchsanordnung, abgesehen von zu groBen Selbst- 
indulctionen im Stromkreis. Der nickt gradlinige, sehr jiih besclileunigte zeitlicho 
Abfall der Potentialkurye nach Abselialten des polarisierendeu Stromes hat zur 
Polge, daB bei der bisher ublichen Messungsweise mit der Kommutatoranordnmig 
den iibermittelten Uberspannungswerte jeden pliysikal. u. chem. Bedeutuug fehlt. 
Die nach obiger Anordnung u. mittels Extrapolierung gefundeneu Werte stimmen 
mit den nach der direkten Methode fiir sehr kleine Stromdicliten gefundenen iiber - 
ein; mit steigcnder Stromdichte werden die letzteren, zugleich in Abhiingigkeit yon 
der GroBe der Elektro den, holier, was fiir die Existenz eines Ubergangswiderstands 
spricht.

Vf. gibt ansehlieBend noch theoret. Betraehtungen iiber die mutmaBlichen Ur- 
sachen der Uberspannung; sie ist seiner Ansicht nach auf die Anliaufung elektro- 
motor, aktiyer Stoffe an der Elektrodenoberfliiche zuriickzufiihren; er nimmt an, 
daB es sich dabei um H-Atome liandelt. Dereń Ansammlung riilirt dayon lier, 
daB der „kompensierende" Effelct, niimlich die Rk. 2 II — ->- H2, sowie die DitFusion 
in die Elektrodo hinein, relatiy langsam crfolgen. Je nach der Gesehwindigkeit, 
mit der die Blasenbildung an der Elektrode zu erfolgen yermag, ist die Konz. 
dieser Ansammlung yon H-Atomen im Elcktrodenmetall kleiner oder groBer. Auch 
scheint Abdifiusion von II2 in die Elektrolytlsg., die durch Riihren begiinstigt 
werden kann, den Uberspannungswert zu yermindern. Die Minimumiiberspannung 
ist ein MaB fiir die freie Energie des im Moment der Entstehung der ersten Gas- 
blasen an der Elektrode angesammelten elektromotor. aktiyen Stoffes. Yf. stellt 
dann noch einige Betraehtungen iiber den Zusammenhang zwischen Adsorptions- 
fahigkeit der Metalle u. ihren Uberspannungswerten an u. weist ferner darauf liin, 
daB. die Metalle, die die tiefsten FP. besitzen, die hochsten Werte der Uber
spannung aufweisen. (Trans. Faraday Soc. 19. 808—16. Exeter Uniy.) F r a n k e m .

Erich Kretschmann, MetalHsche Leitfąliigkeit, Baylciglisches Słrahhmgsgesetz 
und Geschwindigkeitswteilung der Leitungsdektronen. Vf. weist auf die Unzuliinglicli- 
keit eines yon D e b y e  (Ann. der Physik [4.] 33. 483; C. 1910. II. 1270) fiir die 
elektr. Leitfąliigkeit angegebenen Niiherungsausdrucks liin u. entwirft eine Theorie, 
die dadurcli cliarakterisicrt ist, daB an Stelle der Beweguugen eines einzelnen 
Elektrons die Bewegungen eines „ se lb s t i in d ig e n  Y e re in s “ yon Elektronen be- 
trachtet werden, d. li. einer Seliar, die in irgendeinem Augcnblick alle Leitungs- 
elektronen eines einfach gestalteten Gebietes umfassend, so groB ist, daB man die 
von den iibrigen Leitungsdektronen auf die Bewegung der Schar ais Ganzem aus- 
geiibte Wrkg. gegen die Wrkg. aller Korpermolekiile yernachliissigen darf. Die 
Bewegungen des Vcreins bei Abwesenlieit elektromotor. Kriifte werden ais un- 
geordnete Schwankungserscheinungen aufgefafit, die aus don ungeordnelcn Be
wegungen der dauernd oder zeitweise freien einzelnen Leitungsdektronen zufallig 
entstehen. Die statist. GesetzmJiBigkeiten der Yereinsbewegung bestimmen die 
elektr. Leitfąliigkeit des Korpers. Die Ableitung der Geschwindigkeitsyerteilung 
der Leitungselektronen-Vereine griindet Vf. auf die Strahlungsgesetze langer Wellen, 
da auch das Ausstrahlungsverm6gen fiir uuendlich lange Wellen durch die Be
wegungen der selbstiindigen Elektronenvereine des Leiters bedingt ist. (Ann. der 
Physik [4] 74. 189—215.) K y r o po u lo s .

Erich Kretschmann, Gnmdlagen zu einer Theorie der Suprakitfahigkeit. (Ygl. 
yorst. Ref.) Die Supraleitfiihigkeit tritt auf, weim freibewegliche Leitungsdektronen 
nicht in positiye Ladungen eindringen, bezw. nicht in gcsclilossene Quantenbalmen
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der Metallmoll. einspringen. Die Sprungtemp. ist diejenigc, boi der die kinet. 
Energie des Elektrons «. die durch ZusatnmeostoBc bewirkte Storung der iiuBersten 
Bahnen der jSIoll. das obige Einspringeu ermogliehen. Die die Geschwindigkeit 
des Elektrons bezw. die Lockerung der Elektronenbalinen der MoU. begtinstigenden 
Faktoren — eine hohe Stromdielite u. ein iiuBeres magnet. Feld —, erniedrigeu 
die Sprungtemp. (Ann. der Pliysik [4] 74, 405—44. Konigsberg i. Pr.) B ik e r m a n .

J. V illey, P. Y ernotte  und H. lacaze , U ber eine Untersuchungsmethode der 
zeitlichen Yeranderung des Kautscliuks. Dielektrisehe Polarisation und Ohmscher 
Widerstand. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des seiences 178. 1418; C. 1924. I. 2831.) Es 
wurde die elektr. Leitfśiłiigkeit 'einer 3 mm dicken Kautseliukschieht gemessen; dic 
angelcgte EK. war 15 V. Die Stromstiirke nimmt mit der Zeit hyperbol. ab. Dic 
Konstantę der Ilyperbel ist sehr tcmperaturempfindlich (6—7% pro 1°). (C. r. d.
l’Acad. des seiences 178. 1(312— 14.) B ik e r m a n .

A. H. Davis, Konvektionskiihlung von Drahłen in stromenden viscosen Fliissig- 
keiten. (Vgl. Philos. Magazine [6] 44. 940; C. 1923. III. 982.) Vf. studiert die 
Abkuhlung von in Fil. tauehenden Driiliten. Theoret. Bctrachtungen fiilireu zu 
einer Formel des Typs: I l fR  =  F {v d c /k ; kjc v). (II =  Warnicyerlust pro sec 
pro Langeneinlieit des Dralites pro 1 Grad Temp.-Erhohung, k —  therm. Leit- 
fahigkeit der FI., c —  spezif. Wiirine der FI. pro Yolumencinheit; v —  kinemat. 
Viscositiit der FI., v =  Geschwindigkeit des Fliiśsigkeitsstromes, A =  Durclimesser 
des Dralites.) Dic Apparatur bcstclit in einem motor, augetriebenen, sieli drelienden 
Arm, der den Draht liiilt u. fortgesetzt durch dic in einer kreisformigen Rinne be- 
findliche FI. bewegt wird. Gemessen werden die Temp. des Dralites u. die zur Auf- 
recliterhaltung einer bestimmten Temp.-Differenz zwisehen Draht u. FI. benotigtc 
elektr. Energie. Es werden Driihte drcicr GroBen u. yerscliiedene Fil. untersuclit. 
Dic Experimente bestiitigen im wcsentliehen dic obige Formel; nur muB nocli ein 
Faktor eingesetzt werden, um gcwisse, von d abhiingcnde RestefFekte zu beriiek- 
sielitigen (yermutlieh freie Konycktion). Fur die Art der funktionellen Bezichungeu 
zwisehen den obigen GroBen gibt Vf. uahere Angahcn. (Philos. Magazinc [6] 47, 
1057—92. NatioMal Pliys. Lab.) F ra n k en b u r g er .

Y. Rocard, Erweiłerung einiger Ergebnissc der kinetischen Theorie der Gase. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des scicnces 178. 1882 [1924]). Ein Teil der vom Gas bei 
Temperaturerhohung aufgenommenen Energie wird auf dic Trennung von in die 
Wirkungssphiire ihrer Naelibarn geratenen u. dort gebliebenen Moll. yerbraueht; 
die Anzahl solcher „Paarc“ iindert sieli mit der Temp.; dementspreeliend audert 
sieli die spezif. Wiirnie des Gases cc. Die Anzahl der Paare bei gegebener Temp. 
(u. somit die c„) kann ermittelt werden, wenn das Anzichungsgesetz zwisehen den 
Moll. bekannt ist; Yf. berechnct sic unter Voraussetzung einer „fcsten“ Anziehungs- 
spliiire, auBerlialb deren die Kraft Nuli ist. Der Wirkungsradius kann auch aus 
der Kompressibilitat erreclmct werden. Die Yorstellung der „festen" 'Wirkungs- 
spharen gestattet auch die Erkl&rong der Temperaturabhiingigkeit der Viscositiit. 
(C. r. d. 1’Acad. des seiences 178. 2068—71.) B ik e r m a n .

Horace G. Deming, Graphischc Tafeln fiir Dampfdruck und spezifisclies Ge- 
wicht. Die Tafeln sind in 3 Tabellen wiedergegeben. (Ind. and Engin. Chem. 16. 
614—15. Lincoln [Ncbr.].) G r im m e .

T. B. Hine, Das M a/ der Verdampfung von FlUssigkeiłen in einem Luftslrom. 
Vf. benutzt einen 280 FuB langen u. 6 FuB breiten Tunnel, um darin die Ver- 
dampfung yon Fil. in einem Luftstrom yon bestimmter Geschwindigkeit zu messen. 
Die Fl, wurde dauernd in eine Kupferpfanne am Boden des Tunuels gepumpt, yon 
w o sie in eine etwas tiefer gelegene Pfannc laufen konnte. Die yerdampfte 
Fliissigkeitsmenge wurde dann aus dem Gewieht der Pfannen u. der zugeflossenen 
Mcnge bestimmt. Yerss. mit Chlorbenzol, m-Xylol, Nitrobenzol u. Toluol bei Wind-
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gescliwindigkeiteu von 0 bis 15 Meilen pro Stdc. crgcbcn, daC die verdampfte 
Mengc lincar proportional der Wmdgesęhwindigkeit ist. Fur eine Fliissigkcits- 
oberfliichć yon 60 cm Durchmesscr betrug die Anzalil der pro Stdc. yerdampften 
Moll. M  =  (0,1 -f- 0,10 W). P. (W  =  Windgescliwindigkeit iu Mcilen/Stde., 
P  == Dampfdruck der FI. in mm Hg). Bei ycrscliiedcnen Windstiirken u. Dampf- 
drucken von 0,3 bis 30 mm ergab sieli eine tibereinstiinmung bis auf 10% zwischen 
der Formel u. den gemessenen Wcrten. (Pliysical licyiew. [2] 24. 79—91. W as
hington. Chcm. Warfare Seryice.) B e c k e r .

N. Gudris und L. Kulikowa, Die Yerdampfung kleiner Wasser trop fen. Dic 
Dampfspannung iiber einer konvexen Oberfliiche ist liolicr ais die iiber einer ebenen. 
Die Verdampfungsgeschwindigkcit miiBte yon dem Spannungsunterschied bedingt 
scin, das Expcriment zeigt aber auBerdem eine Abhiingigkcit von dem Alter des 
Tropfens. Vff. untersuchen mit der Millikanschen Metliode Tropfen von der GroBen- 
ordnung 10—4 bis 10—6 cm. Der Radius wird nacli der Stokesschen Formel durch 
Bcobachtung der Fallgeschwindigkeit ermittelt. Die Unterss. der Yerdampfungs- 
gescliwindigkciten iu II2 u. C02 zeigen, daB dic Absorption der Gasc von aus- 
schlaggebender Bedeutung ist u. crklitren den EinfhiB des Alters. Durch Untcrs. 
von Tropfen mit ungleicher Ladung u. mit ycrscliicdcncm Vorzeichcn wird gezcigt, 
daB die elektr. Ladung olinc EinfluB auf den VerdampfungsprozeB ist. (Ztsclir. f. 
Physik 25. 121—32. Petersburg, Univ.) K ellerm a n n ’

J. J. van Laar, U ber den Dampfdruck des feslcn Kohlenstoffs. Die Yerss. von 
W e r t e n s t e i n  u . J ę d r z e je w s k i  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 177. 316; C. 1923. 
III. 1141) stehen im besten Einklang mit der Yoraussagung des Vfs. (Rec. trav. 
cliim. Pays-Bas 39. 651; C. 1921. III. 1313); dic von anderen Bcobaclitern ge- 
fundeneu FF. liegen zu tief. (C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 2250—52. Rec. 
traw chini. Pays-Bas. 43. 598—99. Tavel sur Clarens, Schweiz.) B ik e rm a n .

Aj,. Kolloidchem ie.
E. Beri und "W. Pfannmuller, Zur Kenntnis der Schuńmmuerfahren. I. Das 

Yerhalten der Kieselsaure beim Schwimnworgang. (Vgl. B e r i .  u . V i e r i i e l l e r ,  
Ztschr. f. angew. Cli. 36. 161; C. 1923. II. 1025.) Untersuclit wurde die Flotation 
von SiO., in W.-Bzl. unter Zusatz von FarbstotFen. Das Masimum des. Schwimm- 
vermogens liegt bei geringen Konzz. der Farbstoffe (0,000 05%). Scliwach gegliilites 
Quarzpulver ist hydropliil, stark gegliilites liydrophob. Gefalltc Si02 zeigt nicht 
immer analoges Verh. Die Eigenschaftsanderungen am Quarzpulver beim Gluhcn 
werden auf Yeranderungen der Oberfliiche zuriickgcfuhrt, Ein Zusammenliang mit 
dem Tjadungssinn der Teilclicn besteht nicht. (Kolloid-Ztsclir. 34. 328—32. Darm
stadt, Techn. Ilochsch.) v. H a u n .

A. Gutbier, Studien iiber Sclmlzlcolloide. XIII. Reihe: Semen ceratoniae siliąuac 
ais Sclmtzkolloid. II. Mitteilung: Ubcr lcolloides Selen. (I. vgl. L o c iieu , K r e i d l  u . 
G u tb ie r ,  Kolloid-Ztschr. 33. 37; C. 1923. III. 969.) Nach Untersucliungen von 
K. Kreidl ist dic Scliutzwrkg. des mit Chlf. stabilisierten Estraktes gegen Selen 
(mit Hydrazinliydrat aus Oxyd reduziert) gering; ebenso ist die Rcvcrsibilit:it nach 
Eintroeknen unbefriedigend. NaOH in 0,02-n. Lsg. verzogert dic spontane Koa- 
gulation. (Kolloid-Ztschr. 34. 336 — 38. Stuttgart, Techn. Ilochscli. u. Jena, 
Univ.) v. H ahst.

J. R. Katz, Honłgenspektroskopische Untersucliungen iiber das Weseti der 
Quellung bei Substanzen, die ein Faserdiagramm geben. (Physikal. Ztschr. 25. 321 
bis 326. — C. 1924. II. 441.) B e c k e r .

A. Dognon, Einflufi der Wellcnlange auf die Aus/lockung einer kolloidalen Losung 
durch X-Strahlen. (Vgl. C. r. soc. de biologie 90. 778; O. 1924. I. 2864.) Ein mit 
NaCl sensibilisiertes Mastitcsol wurde den Rontgenstrahlen ausgesetzt; einmal
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stammten sie von einer W-Antikathode u. wurden durcli 0,65 mm Cu u. 2 mm Al 
filtriert, so daB sie den Wellenliingenberoicli 0,17—0,3 A. umfaBten, cinmal von 
einer Mo-Antikatliode u. wurden durch Zr02 filtriert, so daB sie prakt. nur aus den 
Wellen 0,71 X. bestanden. Die von der Lsg. absorbicrte Energie war in den beiden 
Fiillen gleich. Das mit den langeren Wellen bestrahltc Sol koagulierte ein wenig 
fruher ais das mit kurzeń Strahlen belichtctc; der Unterschied ist aber so gering, 
daB sclion die groBere Iloniogcnitiit der Mo-Strahlung ihn erklaren kann. Das un- 
belichtete Sol koagulierte viel spiiter, ais die beliehteten. (C. r. soc. dc biologie 91. 
197—99. StraBburg, Mediz. Fak.) B ik er m a n .

Erik K. Rideal, U ber schiltzende und sensibilisierende kolloide Sole. Krit. 
Darst. der bisherigen Kenntnisse unter Hinweis auf den Zusammenhang mit dem 
J-Potcntial u. den Hofineistersclien Ionenreilien, die fiir yerscliiedene Sole (Gold, 
Mastix) etwas verscliiedencs Ausselien liabcn. {Proc. Cambridge Pbilos. Soc. 22. 
101—4.) v . H a h n .

L. M ichaelis und Aristie Domboviceanu, Untersuchungcn iiber die Kata- 
pliorese des Mastixsols. Im Kataplioreseapparat von L a n d s t e in ę r -Pa u l i-Mic h a elis  
wurde dic Wanderungsgescliwindigkeit yon kolloiden Mastixteilchen bei yerschie- 
denem plt untersucht. Mit steigender [II'] fiillt die Gescliwindigkcit der Elektro- 
pliorese (Grenzwerte 0,005 mm/sec. bei pn 3,7; 0,014 mm/soc. bei pH 10,5). Das relativ 
grobdisperse Mastixsol ist ais o unempfmdlicher gcgeniibcr dem pu ais das viel lioher- 
disperse Hfimóglobin. (Kolloid-Ztschr. 34. 322—27. Berlin.) v. H a iin .

C. A. Schleufiner, Diffusionsvorgange in Gelaline. II. Beitrage zur Kenntnis 
des Liesegangschen Phdnomens. (I. vgl. Kolloid-Ztschr. 31. 347; C. 1923. I. 1597.) 
Die Abstiindc der Ringe bilden eine geometr. Reihe; eine neu aufgestelltc einfachc 
Formel, die gut mit den Beobachtungen ubereinstimmt, entluilt eine fiir dic be- 
treffende Ringbildimg charakterist. Konstantę, die von der Konz. des vorliandencn 
Salzes .unabhangig ist u. fiir Hauptstruktur u. Substruktur gilt, fiir welche die 
pliysikal. Bedingungcn also die gleichen, nur die clicm. Zus. yerschieden ist. 
(Kolloid-Ztschr. 34. 338—41. Frankfurt a. M.) v. H a h n .

K, von der Grinten, Adsorption und Kataphorese. Ultramikroskop. Beobachtung 
der Kataphorese von Glassuspensionen, yon Se-, Au-, Ag-, S-, TiO.,-, As2S3- u. 
Magdalarot-Solcn u. des Einflusses des Krystalluiohtts auf dic Wandcrungsgcscliwin- 
digkeit. Das Krystallviolett lud die Glassuspension um bei Konz. 0,05—0,02 milli- 
mol./l., das Se-Sol bei Konz. 0,1 millimol./l. Verss. mit Adsorption des Krystall- 
yioletts am Glas (30 diinne Platten, 35 X  25 mm, colorimctr. Best. der Konz. im 
Gleicligewicht) ergaben, daB dic Siittigung erreicht wird, wenn auf 1 qcm Glas- 
oberflSchc 1,G-1014 Kry stall violettmoll. cntfallen: der GroBcnordnung nach eine 
monomolekulare Scliiclit. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 2083—85.) B ik e r m a n .

J. Escher-Desriyieres, Mitrei/ien des Polońiwms durch Cldorsilber. (Vgl. 
S. 597.) Aus Poloniumlsgg., denen pro 3 ecm 100 mg AgCl zugefugt wird, wird 
bei nur geringerem UberschuB an IIC1, auch bei .Ggw. von H N 03, ein erheblielier 
Tcił des Po durch AgCl mitgerissen. Die Stabilisierung des Po in Lsgg. beruht 
auf der Natur u. Menge der zugesetzten Anionen; sehr gut stabilisierend (auch in
saurer Lsg.) wirken KC1, NaCl, Li Cl u. F cC13; unwirksam sind BaClj, ZnCL u.
MgCLj. Enthiilt eine saure oder alkal. Po-Lsg. n t Moi HC1 u. n2 Mol NaCl (oder 
KC1) u. sind M, u. M2 dic molekularcn Mengen yon Siiure u. Chlorid, so liiBt sich 
das Ycrhaltnis (x) des gel. Po zum nicdergcschlagenen ausdriicken durch: x  =  

hierin sind a  u. a Konstanten; a hiingt von der M des Nd ab. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 158—160.) H aberŁand .

James H. Brennen, Mitreifien des Poloniums durch Kolloide. Die durch aus- 
gefiillte Kolloide mitgerissene Poloniummenge (Nd. durch Filtrieren von der FI. 
getrennt) hangt ab 1. yon der Zeit, wahrend der das Po mit dcm Kolloid vor seiner
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Fiillung zusamnien war, u. 2. yon der Zeit, die der Nd. vor der Filtration zum Ab- 
setzen gebrauclit bat. Ist letztere sehr klein (uielit liinger ais 1 Minutę) so wird 
ein Maximum an Po mitgerissen, wenn Po u. kolloidale Lsg. 20—30 Min. lang vor 
dcm Anfallen zusammen waren. Das Po bat dann Zeit, in das Innere der kolloidalen 
Partikel einzudringen. Diese Ersebeinung zeigt sich bei kolloidalem Ag u. Fe(OH)3; 
bei kolloidalem Si u. Al(OII)3 tritt sic nicht ein, weil zur Fiillung dieser Lsgg. cr- 
licblich melir Zeit gebrauclit wird. — Ist die nacli 1 gebraucbte Zeit 1 Min., so 
nimmt das mitgerissene Po zu je langere Zeit zwischen Fiillung u. Filtration yer- 
fliefit; entspreebeud dem yorigen Falle wird aucli liier ein analoges Maximum er- 
reicliŁ Das erkliirt sich daraus, daB beim Ausfiillen die kolloiden Teilchen erst 
nach u. nach groBer werden, u. das Po Zeit hat, sich auf der Oberflaclie der Par- 
tikeln festzusetzen u. in sie einzudringen. — Wird das Kolloid zucrst gefitllt u. 
danaeb eine Po-Lsg. zugegeben, so ist nach 1/2std. Stehen der 0/o-Gelialt des ad- 
sorbierten Po ebenso groB wie bei den yorlierigen Verss. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences. 179. 161—63.) H aberland .

B. Anorganisclie Chemie.
A. Chassy, U ber die pliysikalischen Gcsetze der Ozonbildung durch Stroni. In 

einem Ozonisator wurden glcichzeitig die 0 3-Bildung u. die erzeugte Warme ge- 
messen. Die gebildete 0 3-Menge konnte mit Hilfe eines Manometers mit H2SO.,- 
Fiillung in jedem Augenblick festgestellt werden; die Eohre befand sich im Calori- 
meter. Wenn _ der Vcrs. immer abgebroclien wurde, nachdem eine bestimmte Konz. 
von 0 3 erreicht war, u. wenn das Ausgangsgas kein 0 3 enthielt, so waren die ge- 
bildeten Voll. von O., (in cem, 760 mm Hg, 0°) der abgegebenen Warme (Q, in cal.) 
direkt proportional: V  — 7,04 Q, unabliiingig von der Spannung u. der Freąuenz. 
Bei groBeren Konzz. des 0 3 yerliert dic Formel ihre Gultigkeit, weil die Konz. 
sich einem Grenzwcrt niihert. Der Koeffizient 7,04 ist auch yon der Temp. (0—25°) 
nicht beeinfluBt. (C. r. d. lAcad. des sciences 178. 1484—85.) B ik e r m a n .

Low ell H. M illigan und G. Eaymond Gillette, Die Beduktion freier Salpeter- 
saure durch Fe>ro-, Stanno- oder Titanosalze. Die Eed. von H N 03 durch Fe", Sn" 
u. Ti'" wurde untersueht, die Prodd. der Rkk. nach den Angabcn von Millig a n  
(S. 868) bestimmt. Wśihrend H N 03 durch iiberschiissiges Fe" ąuautitatiy zu NO 
reduziert wird, durchliiuft bei UberscliuB yon HN03 die Ek. erst eine Induktions- 
periode, dann fśirbt sich die Lsg. rotbraun imter B. yon Fe"-NO-Komplexen, die 
sich schnell zersetzen. Das Hauptprod. der Eed. ist auch hier NO, doch entstelien 
daneben betrachtliche Mengen N 02. — Wird eine Lsg. von Sn"-Salz in der Kiilte 
mit ubersehussiger HN03 yersetzt, so ist NH2OH das Endprod. der Ek. Bei hoherer 
Temp. jedoch wirken unfer geeigneten Konzentrationsbedingungen NIT,011 u. HN03 
aufeinander ein imier B. yon N20 ; daneben entstelien geringe Mengen N2, NO u. 
N 02, jedoch kein NH3. Bei UberscliuB yon Sn"-Salz werden schnell in der Hitze, 
langsam in der Kiilte NIT2OH u. NH3 gebildet. — Die Einw. von Ti'"-Salz auf 
HN03 fiihrt in der Hauptsache zur B. von NO, daneben entstelien, nach fallcndem 
Mengenyerhiiltnis geordnet, N20, N2, N 02 u. NH2OH; NII, tritt nicht auf. Es 
scheint gleichgiiltig zu sein, welches der beiden Keagenzien im UberschuB yor- 
handen ist. — Die Arbeit enthiilt weiter ein zum Teil hypothef. Schema der bei 
der Eed. von HN03 moglichen Ekk. u. schlieBt mit einer tabellar. Ubersiclit der 
Einw. einer groBeren Żabi von Osydations- u. Eeduktionsmitteln auf die Saurcn 
des N„ u. ihre Salze, auf seine Oxyde u. auf NH2OII. Ekk. yon I12N-NH2 u. 
N3H werden nicht erwahnt. (Journ. Physieal Chem. 28. 744 — 57. Co r n ell  
Univ.) H e r t e r .

W. P. Jorissen und C. van den Pol, Aktivierung des Sauersto/fs bei der lang-
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sainen Oxyclation des Nalriumsulfits. (Ygl. J o r issen , R cc. trav. chim. Pays-Bas 42. 
855; C. 1924. I. 540.) Na-Oxalat, -Nitrit u. -Pliosphit werden bei Ggw. von Na,,S03 
nicht osydiert, wohl aber das Na-Aniimomt. Durch Titration eines Na.,S03-NaSb0,,- 
Gcmisches gleich liach der Hcrst. u. 10—11 Tage darauf wurde festgestellt, daB dic 
oxydierte Antimonitmengc der Sulfitmcnge entspricht, d. li. daB Na.,SO;l so yicl O 
aktiyiert, wic cs absorbiert. Dassclbe wurde manometr, bestiitigt, indem mań ein 
jST;LiS03-NaSb02-Gcinisch in 0.,-Atmospharc sich oxydicrcn licB. Das NaSb02 wurde 
aus Sb20 3 u. NallCO,, dargestcllt; seiue Lsgg. cnthielten uberseliussiges Bicarbonat; 
wenn man dassclbe durch N;uCO., oder NaOII crsetztc, hlieb dic 0-Aktivierung aus. 
(Rcc. trav. chim. Pays-Bas 43. 582—85. Lcidcn, Uniy.) B ik £ iim an .

G. Linek und H. Jung, Uber die Entwasserung und Wicderwdsscrung ,dcs 
Gijises. Dic Best. des Temperaturverlaufes bei Entwasserung yon Gips ergab
2 Kpp. bei ca. 120 u. 170°, welche nach Vff. yermutlich dem Diliydrat u. dem 
ITalbhydrat angehoren. Vcrss. mit dem Eudiotcnsimeter zeigtcn, daB der Abbau des 
Dihydrats zum ITalbhydrat ein sprungweiser ist (99°), die weitere Entwasserung 
geschieht dagegen allmiililich (120—190°). Der Wassergclialt des Halbhydrates ist 
zeolith. Natur, cr gelit beim Erhitzen yerloren u. wird aus der Luft wieder auf- 
genommen ohne Anderung der Krystallstruktur. Der „losliclie Anliydrit" ist dieses 
cntwfisscrtc Ilalbbydrat, es gelit bei weiterem Erhitzen sprungweise in den Anhy- 
drit iiber. Diese Messungcn, D.-Bestst., mkr. Unters. u. Untcrs. der Ilydratations- 
Yorgangc zeigen nach Yff., daB das Abbindcn des Estrichgipses wesentlich auf der 
Anwesenlieit von CaO beruht. Das Abbindcn des Ilalbhydrats geschicht nach 
dcm Entwiissern zuniichst unter Wicdcrlicrstellung des Halbhydrats*, dann unter 
Lsg. dieses u. Absclieidung von Gips. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 137. 407—17. 
Jena, minerał, u. geol. Inst.) U lm ann .

Camille Matignon, Das Vorhandensein des Carborundums in einigen Krystallen 
des Aluniiniumnitńds. Bei techn. Herst. des AIN  crbiilt man in der Niihe der 
Kohleelektrode (die den Heizstrom zufiihrt) groBe Nadeln von A1N, dereń D. 3,203 
ist. Die Analysc einiger Krystallc ergab aber das Vorliandenscin von OSi in der 
Menge, dic ungefiihr der Zus. 6AIN- CSi entspricht. (C. r. d. 1’Acad. des scienccs 178. 
1(515—17.) B ik e r m a n .

Bogitch, Uber die Oxydalion des Chromiłes und die Ilerstellung von Chromałen. 
Beim Glulicn des Chromites Fe0-C r20 3 mit einigen Salzen wird er zum Tcil oxy- 
diert. Hier wird die Abliangigkeit des oxydicrten Bruchteils von der Zus. des 
FluBmittels usw. untersuclit. Das Minerał (aus Neu-Kalcdonien) enthielt 52% 
Cr.,03 u. 12% Fe O u. Fe20 ;i. Auf 10 Teile des Minerals wurden 7 Teile Alkalisalz 
u. 10 Teile Ca-Salz genommen. Nach 1 std. Erhitzung auf 900° sind iu Na2C03 -)- 
CaC03 99% oxydiert, in CaO +  NaCl 58%, in CaO +  Na,SO, 70%, in CaO +  
Na,CO., 97%. Nach 1 std. Erhitzung im letzteren Gemisch auf 550° sind nur 
Spuren des Chromats gefunden, bei 800° sind 90% oxydiert worden, bei 1200° 7%, 
bei 1300° ist dic Zcrs. des Chromats, yollstiindig. Die in 1. Stde. crreichte Ausbeute 
(bei 900") von 97% stcllt bcinahe den Grenzwert dar: dic zweite Stde. erhoht die 
Ausbeute nur urn 0,5%. In ersten 15 Min wird schon 80% osydiert. (C. r. d. 
1’Acad. des scicnces 178. 2254—56.) , B ik er m a n .

Edgar C. Bain, Die Natur des Martensits. Yf. sieht in Martensit eine mechan. 
Miscliung zwischen a - Eiscn -(Ferrit-) kornern vom Umfange von 50—100 Atom- 
bcreichen u. Kolileustoff yon atomaren Abmessungen (atomdispers), in der sich 
allmahlich einigc Fe3C - Partikel von „kritischen" Abmessungen bildeu. Die hohe 
Hfirte des Martensits wird auf Vcrriegclung der Gleitfliichen durch Korner „kriti- 

■scher“ Abmessungen zuruckgefiihrt. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. 
Eng. 1924. Nr. 1299. 1—11.) Sa c h s .
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F. Krausa und D. W ilken , iiber das Osmiumlelroxyd. I. Die Wertigkeit des 
Osmiums im Tctroxyd. Die sichcre Best. der Achtwertigkeit des Os in OsOt ge- 
lingt Vf.'durch Beliandlung desselben mit HC1, wobei sich die Wertigkeit um
4 Stufeu yermindert u. bci der Oxydation des aus dcm Prod. dieser Bk. ausfiill- 
baren Hydroxydes mit KMnO., sich um 4 Stufen erhoht. Ferner durch Darst. von 
Salzcn des Os(4). — IIydroxotrichloroos»mm, OsOIICl3. Einleiten von OsO,-Dampf 
in IIC1. Braunrote Nadeln, uberaus liygroskop., 11. in W., 1IC1 u. A. — Osniiimi- 
(•t)hydroxyd, Os(OH).t oder 0 s0 2 -2 U20. Alkalifrei durch Kochcn von OsOIICl3 in 
W. — Natńumliydroxopentacliloroosmeat, Na^OsCl^-OH]. Aus OsOHC13 u. NaCl, 
groBe rote Oktaeder. — Kaliumhydroxopentacldoroosmcat, K2[OsC13-OH]. Schwerer
1. ais das Na-Salz, kleine dunkelrote Oktaeder. — Rubidiumhydroxopcntaclilorn- 
osmeat, Kb2[OsCl5-OITj. Kleine, gelbrote, sternartige K rystalle.— Cdsiuinhydroxo- 
pentacldoroosmeat, Cs2[0sC15-0H]. Mkr., gelbe, sternartige Krystalle. — Ammonium- 
hydroócopentacMoroosmeai, (NH4)2[0sCl5-0II]. Wl., sternartig yerzweigte, rotbraune 
Nadeln. — Methylanmoniumhydroxopentachloroosnieat, (CH3NH3)2[0sCI,;-0H]. Aus 
den Komponentcn; gelbrote Blattchen, 1. in W. u. A. — KaliumhexacMoroosmeat, 
K2[OsCl,J. Durch Kochon von K2[OsCl5 • OH] in IIC1, oder durch Losen von 
03(011).! in HC1 konz. u. Zugabe yon KC1; dunkelrote Oktaeder, wl. in W. u. A.
— Amnioniumhexachloroos»ieat, (M I^O sC lJ. Aus (NH^OsClj-OH] u. HC1 konz., 
dunkelrote glanzende Oktaeder, leićhter 1. ais das K-Salz. — Methylammoniumliexa- 
ddoroosmeat, (CH3 -NH3)2[OsClG]. Swl., stark glśinzendc, orangerote Blattchen. — 
Methylajumoniumbromopentachloroosmeat, (CH3-NH3)2[OsCl;i-Br]. Durch Kochen von 
(CII3• NII3)2[0sC15■ OH] mit HBr; glanzende, sattrotc, .sechseckige Blattchen. — 
Methyla»imoniumhydroxudibro7notricliloroosmeat, (CHa • NH3)2[OsCL, • Br2 • OH], Aus 
OsOHCl3 u . dem Basenbroniid; hcllrote, sechseckige Bliittchen, 11. in W., sl. in A. 
—• Melhylammoniumirichlorotribromoosmeat, (CH3-NH3)s[0sCl3-Br3]. Durch Um- 
krystallisieren von (CH3-NH3)2[OsCl3-Br2-OH] in HBr; lebhaft gliinzciule, dunkcl- 
rotc Blattchen, 11. in W. u. HBr. — Metliylammoniunihydroxopentabromoosmeat, 
(CH3-NH3)2[Os■ Br- • OH]. Aus den Komponentcn; hellbraune, lockenartige Krystall- 
nadeln, 11. in W. u. A. — Kaliumhexabromoosmeat, K^OsBrJ. Durch Umkrystalli- 
*siercn des aus den Komponentcn erhaltencn Nd. in HBr konz.; mkr. kleine, 
schwarze Oktaeder. — Mcthylammoniumhexahromoos»wat, (CH3 • NH3)2[OsBr0]. 
Schwarze, uudurchsichtige Krystiillchen. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 137. 349 
bis 364. Brauusehweig, Teclin. Hochscb.) UŁMANN.

Heinrich. Bem y (Nach Versuelicn in Gemeinschaft mit Manfred Kohn), Bei- 
trage zur Chemie der Platinmetalle. V. Thermisclier Abbau des Buthentrichlorids 
und des Ruthendioxyds. (IV. ygl. B em y  u. B r e iit e y e r , Ztsclir. f. anorg. u. allg. 
Ch. 129. 215; C. 1923. III. 532.) Yff. bestimmen die Zera.-Drucke des RuCl3, 
dessen Bcindarst. kurz beschrieben wird, zwisclien 689—841°; Chloride niederer 
Wertigkeitsstufen wurden nicht erhalten, die Spaltung fiihrte unmittelbar zum 
freien Metali. Tcnsionsrnessungen ani BuC13 ergaben, daB es’ neben Metali be- 
stiindig ist. Vom Ru0 .2 bestimmen Vff. die Dissoziationsdrucke bei 930 u. 955°. 
Durch Beiinengungen von freiem Metali wird der Zers.-Druck erlieblich lierab- 
gesetzt. Der Betrag der Druckabnahme ist innerhalb weiter Grenzen unabhiiugig 
yon der Menge des dcm Ru02 zugcmischtcn Metalls. Vft‘. selilieBen daraus auf die
B. einer festen Lsg. zwisclien Bu02 u. Metali. Ein definiertes Oxyd des Bu mit 
niedrigerem O-Gehalt ais E u02 ist oberlialb den Zers.-Tempp, des letzteren nicht 
existerizfahig. Thermocliem. Messungen fiihren yff. zu: Eu s/2Cl2 =  BuC13 -j- 
63 kcal. u. Ru -J- O, — Eu02 -f- 52,5 kcal. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Cli. 137. 365 
bis 388. Gottingen, Uniy.; Hamburg, Chem. Staatslab.) Ui.mann.
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C. Mineralogisciie und geologiscłie Chemie.
Mituo Yamada, t/ber die Krystallformen und die Krystaltgitter. (Vgl. Phy- 

sikal. Ztschr. 24. 364. 25. 52; C. 1924. I. 723. 2406.) Vf. bereelinet fiir das Kub. 
fliichenzentrierte, kub. raumzcntricrte, einfach kub. u. Diamantgitter die Oberfliichen- 
spannung u. entwickelt daraus die Krystallformen, in welclien die Gitterlypen auf- 
treten uiiiBten. Dabei wird die Annabme gemaclit, daB diese Gitter nur aus einer 
einzigen Atomart aufgebaut seien, u. daB ihre Struktur homoopolar ist. Es wird 
zunitclist yorausgesetzt, daB jedes Atom seine Wrkg. nur auf das ain niiehsten be- 
naelibarte Atom ausiibt u. die gegenseitige potentielle Energie auBer bei benaeh- 
barten Atompaaren yernachliissigt werden kann. Die Durchreebnung ergibt fiir die 
Gittertypen folgende Krystallformen u. Spaltbarkeit:

Gittertypus Krystallform Spaltfliiche

Einfach kub. Gitter . . . 
Fliichenzcntrierte kub. Gitter 
Baumzeutrierte kub. Gitter . 
D ia m a n tg itte r ....................

Wurfel
Kubooktaeder

Rhombcndodekaeder
Oktaedcr

Wurfelflache 
Wurfel- u. Oktaedcrflache 
Ehombendodekaederfliichc 

Oktaedcrflache.
Fiir die Annalime, daB die Wrkg. eines Atoms sieli nocli auf das zwettnaebste 

Atom erstreckt, kompliziert sieli die Keehnung, olme jedoeli an dem unter der ersteu 
Annalime crlialtenen liesultat etwas wesentlielies zu iindern. Der Vergleieli mit 
den natiirlieh Yorkommenden Metallkrystallen ergibt eine sehr gute Ubereinstimmung 
zwischen den theoret. aus dem Gitter berechneteten Krystallformen u. den Waclis- 
tumsflaehen des Krystallhabitus.

Beobachtete Krystallflfiche Krystallisationsyerf. Spalt- oder Gleitflśiche

Cu (111) Sublimation (111)
(111), (100) i. (111)

Au (111), (100) J7 (Ul)
Pt (111), (100) gegluhte Drśihte —
Pb (Ul), (100) Sublimation (Ul)
Fe (111), (100) (100)

Diamant (111) Moissansclie Yerss. (111)
Bei Fe allein maclit sich keinerlei Obercinstimmung bemerkbar. Doeli hat das 

kub. raumzentriertc Fe zwei Umwandlungspunkte, innerhalb dereń es kub. flachen- 
zentriert ist, so daB man hieraus keine bestimmten Sehlusse ziehen kann. (Physi
kal. Ztschr. 25. 289—96. Sendai.) B e c k er .

G-. Tarninami und G. F. Grevemeyer, Silicatstudien. III. U ber die Einwirhmg 
von MgO, CaO und BaO auf Silicałe beim Erhitzen nnd die Ilerslellung von metal- 
lischem Eisen aus Silicaten. (II. vgl. S. 609.) Orthoklas, Lcucit, Nephelin u. Ilorn- 
blende reagierten mit MgO (in der der SiO._, der Silieate )iquivalenten Menge) auch 
bei 1000° nicht nlerklicli: ihre Loslichkeit in 1-n. Eg. iindert sich nach dem E r
hitzen nicht, die Erhitzungskurye weist weder Verzogerungen noch Beschleunigungen 
auf. Dieselben Silieate u. Willemit reagieren oberhalb 700° mit CaO unter Warme- 
entw.; die Loslichkeit in 1-n. Eg. nimmt entsprechend zu, bei Leucit schon von 
500° an, bei Nephelin wird sie dagegen stark lierabgesetzt, wahrscheinlich durch
B. eines wl. Ca-Al-Silieates. Noch kriiftiger greift BaO die Silieate an; ein ge- 
ringer Gehalt an W. (3,32°/0) beschleunigt, oline die Tempp. des lleaklionsbeginns 
zu verschieben, die Wecliselwrkg., weil das schm. Ba(OH)2 das Silicatpulver benetzt, 
so daB nach dem Entweichen des W. eine innigere Mengung erzielt wird. Die Bk. 
fangt bei 265—305° im Falle Al-haltiger Silieate an, sonst bei lioheren Tempp.; 
mit Quarz bei 420°. Das Reaktionsprod. wurde in einer an Eg. 5%ig. u. an NH4- 
Aeetat 10°/0'g- Lsg. gel.; die grćiBte Loslichkeit zeigte Nephelin, die geringste
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Quarz. Das Verhiiltnis Al20 3/Si0, in der so entstehenden Lsg. ist bis lOinal 
groCer ais im ontsprcchenden Silicat; das BaO reagiert also yornehmlich mit Ala0 3. 
Die Reaktionsfiihigkeit des bei 1100° gewonnenen, C02-freien BaO stebt der des 
gewćihnlichen nach. — Da BaO die Hornblende selion oberhalb von 300° auf- 
schlieBt u. das Eisenoxyd von der Kobie zwischen 600 u. 700° reduziert wird, so 
muB ein Gemenge aus Hornblende, BaO u. Kolile beim Erhitzen freies Fe geben. 
Ein Yers. mit einer 11,7% Fe entbaltenden Hornblende (Erhitzungstemp. 1400°) be- 
stiitigte die Vermutung; Ausbeute betrug 62%- (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 136. 
114—20. Gottingen, Univ.) B ik er m a n .

John Hughes MiiHer, Germanium in Smithsonit und Gnibemuiisscm der 
Iludsongrube, IAvingston pounły, Kentucky. Das Smithsonit der Hudsonmine ent- 
liiilt 0,01% Germanium, dabei ist es yollkommen frei von As u. Pb, welebe in der 
Regel in den germaniumhaltigen Blenden enthalten sind. Das Grubenwasser, 
welclies zur Wascbung der Erze benutzt wird, ist an Germanium angercicliert u. 
entliiilt 0,5 % im Abdampfruekstand. Fiir das V. stellt Vf. die Tlieorie auf, daB 
es durcli Metamorpliose Ge-baltiger Blenden entstanden sei. C02-baltiges W., 
welches Dicarbonate des Zn, Mn, Ca u. Fe11 entliiilt, yermag Ge in Lsg. zu bringen. 
Aus den Lsgg. ist es in der Folgę in Lagern yon Smithsonit u. dgl. niedergescblagen 
worden. (Ind. and Engin. Clicm. 16. 604—5. Pbiladelpbia [PA.].) G r im m e .

Carl W. Correns, Adsorptionsversiwhe mit sehr verdiinnten Kupfer- und Blei- 
losungen und ihre Bedeutung fur die Erzlagerstdttenkunde. Cu- u. Pb-Salze werden 
yon Sand, Kaolin n. Kalk gebunden. Bei Sand (yerunreinigt mit Brauneisen) liegt 
eine Adsorption, bei Kaolin Adsorption mit Maximum, bei Kalk ebem. Umsetzung 
yor. Nur die Entstebung metallarmer Gesteine liiBt sieli auf. diesem Wege er- 
kliiren, niebt die B. yon Lagerstatten mit lioberem Gelialt. Andere Erklarungs- 
mogliclikciten (hoherer Cu-Gehalt des Meeres zur Zeit des unteren Zeehsteines, 
Speicherung spiiter sedimentierter Meerestiere u. a.) werden besproclien. (Kolloid- 
Ztsebr. 34. 341—49. Berlin-Dahlem, Kaiser WiLHELM-Inst. f. phys. Chem.) v. I I a h n .

A. W. Newberry, Das Mount Isa Silber-Blei-Feld. Bescbreibung der Miirz 
1923 entdeekten Lagerstiitte am Mount Isa, Distrikt Cloncurry in Queensland, 
Australien. Das Erz entliiilt 64% Pb u. ca. 1,5 kg Ag pro Tonne. (Engin. Mining 
Journ. Press. 118. 165—71. New-York.) B e h r l e .

A. Lacroix, Die Tcornigen Fruplwfelsen der Kergueleninsel. Unters. von Ge- 
steinsproben der Kergueleninseln sowie die Art ilires V. liaben Vf. zu der Ansiclit 
gofiilirt, das bier iiltere yulkan. Gesteine -ais die bisber untersuchten yorbanden 
sind, u. daB diese auf besonderc Art yerandert wurden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 
179. 113—19.) H abeuland .

A. Desgrez, H. Bierry und L. Leseoeur, Uber die Unterscheidung von Schwefel- 
ąuellen. Vff. driicken die Alkalinitiit der Wiisser yon Schwefeląuellcn in ccm einer
0,1-n. Siiurelg. aus, die 1 1 des W. neutralisiert, ebenso S (S" u. HS') u. C03 (C03" 
u. HCO3O in millimol/100 ccm. Ist das Verhaltnis der Alkalinitiit zur Summę yon 
S u. C03 groBer ais 0,5, so entbiilt das W. auch neutrale Sulfide u. Carbonate, ist 
es kleiner, so sind liauptsiichlich Disulfide u. Bicarbonate yorhanden. Die erste 
Gruppe yon Wassern hat pH =  8,7 — 9,4, die zweite pu zwischen 7 u. 7,6. (C. r.
d. 1’Acad. des sciences 178. 2028—31. B ik e r m a n .

A. Desgrez, H. Bierry und L. Leseoeur, Zusammenhang zwischen da- pn  der 
Schwefeląuellenwdsser und der Anderungen derselben an der Luft. (Ygl. yorst. Ref.) 
Beim Stehen an der Luft nimmt p it der ersten Gruppe (Typ Cauterets- Luchon) 
ab (in 3 Tagen auf 6,7—8), der zweiten Gruppe (alpin. Quellen) zu (auf 7,2—8,2). 
Die steigende Aciditiit wird nicht durch die Absorption yon C02 heryorgerufen, 
sondern durch Osydation yon S" u. HS' zu II2S04. Die Oxydation erfolgt in zwei 
Stufen: zuerst B. von S (Triiburig der FI.) ohne merkliche Abnahme der pH, darauf
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B. von ILS04, die durch Aufklaren der FI. u. das Fallen der pH begleitet wird. 
Zusatz von Antioxydationsmitteln yerliingert den Yerlauf der ersten Phase. Der 
Zuwachs von [II'] ist noch deutlicher in yerschlossenen GefaBen, weil die dureli 
II2S04 befreite C02 nicht entweichen kann. — Die steigende Alkalinitat dcrW asser 
alpin. Quellcn ist durch das Entweichen von C02 u. II2S bedingt. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 178. 2213— 17.) B ik er m a n .

A. Lacroix, U ber einen neuen in der Adrarwiiste in Mauretanien gefundcnen 
Metcoreiscntypus. Ungcfiihr 45 km siidwestlieh von Chinguetti in der Adrarwiiste 
in Mauretanien wurde eine Masse von Meteoreisen yon einer Lange der einen 
Seite von 100 m u. einer Hohc yon 40 m entdeekt. Infolge der Bedeckung der 
yon der AYindrichtung abgewendeten Seite mit Sand kann dic dritte Dimension 
nicht angegeben werden. Dic Analysc einer 4,5 kg schweren Probe ergab einen 
mittleren Silikatgehalt yon 20 zu 100, was ungefii.hr der zu 5,28 ermittelten D. ent- 
spricht. Das Meteoreisen gehort also zu einem neuartigen Typus, der zwischen 
den Sideriten yon einem Silikatgehalt yon 4—5 zu 100 u. den Lithosideriten mit 
einem G eh alt yon rund 50 zu 100 liegt. (C. r. d. lAcad. des sciences 179. 309 
bis 13.) B e h r l e .

F. M illosevich, Das Meteoreisen von Uegit (Italienisches Somaliland). Vf. be- 
schreibt einen im italien. Somaliland gefundenen Meteoriten yon iiber 250 kg Ge- 
wiclit, der rein auBcrlich drei yerschieden gestaltete Obcrfliichen besitzt. Dic ge- 
nauere Unters., namentlich durch Atzen eines Sehliffes, zeigtc dic typ. Kamazit- 
Taenit-Struktur mit Neumannschen Linien, daneben AYickelkamazit mit Troilitein- 
schliissen u. Troilitaggregaten u. etwas Schreibersit; an der Oberflache liatte der 
Karnazit eine Uniwandlung erfahren. Der Meteorit enthielt 92,39% Fe, 7,11% Ni,
0,55% Co, 0,21% S, 0,11% P. (Memorie della E. Accad. Nazion. dei Lincei [5] 
14. 501—08. 1923; Sep. v. Vf.) Dehn.

D. Organische Chemie.
James B. Conant und Robert E. Lutz, Die. irreversible Reduklion, organischer 

Ycrbindungen. I. Die Bezieliung zwischen scheinbarem Iieduktionspotential und 
Wasserstoffionenkonzentration. (Ygl. Journ. Americ. Chem. Soe. 45. 1047; C. 1923. 
1461.) Wahrend bei Chinonen u. anderen reyersibel reduzierbaren Substanzen der 
Eeduktionsyerlauf durch eine elektrochem. Gleichung wiedergegeben werden kann, 
ist dies bei den irreyersiblen Eedd. nicht der Fali. Es ist indessen moglich, das 
seheinbarc Eeduktiouspotential einer solchen Substanz experimentell zu ermitteln. 
Dieses ist definiert ais das Oxydations-Eeduktionspotential eines bestimmten Ee- 
duktionsmittcls, bei dem gerade eine merkliche Eed. der zu Tintersuehenden Sub
stanz cintritt. Ais .Eeduktionsmittel kommen in Fragc: 1,4-Naphthochinon, Chlor- 
anilsaure, Melhylenblau, sulfonierter Thioindigoscharlach, snlfonierter Alizańnindigo, 
sulfonierter Ciba-Scharlach, Indigodmdfonat, Anłhrachinon-1,5-, -2,7-, u. -2,6-disul- 
fonat, Anthraćhinan-2-sulfonat, sulfoniertes Naphthanthraćhinon u. TiCl.it deren 
Oxydations-Eeduktionspotentiale boi yerschiedenen [II'] yon pB == 0,76 bis 12,7 
angegeben werden u. eine Spanne von ca. 1000 MY. umfassen. — Fiir dic 
Messungen wurden stets frisch prUparierte Pt-Elektroden, eine gliinzende u. eine 
platinierte, sowie Calomelelektroden mit KCl-Briicke yerwendet. Fiir gutes u. 
gleichmiiBigcs Eiihren ist Sorgc zu tragen. Das EeduktionsgefiiB wird zunSclist 
mit 200 ccm einer geeigneten Puffcrlsg., die gleiclizeitig das Reduktionsmittel in 
einer 0,002 mol. Kónz. enthalt, gefullt, dann der 0 2 durch N2 ycrdriingt, dann 
langsam in ldeinen Portionen Na2S20 4 eingctragcn, bis etwa dic Halftc des Eeduktions- 
mittels reduziert ist. Die Einstellung des Oxydations-Eeduktionspotentials erfolgt 
bei den angegebenen Mitteln glatt in wenigeu Minutcn. Dann wird die zu redu-
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zierende Substanz eingefuhrt, in solcher Menge, da8 0,002 mol. Konz. daran erreiclit 
wird. In den Fiillen, wo koino Red. cintritt, blcibt das Potential naliezu konstant 
(steigt in 30 Min. um ca. 5 MY.), im andern Falle dagegen sclion in den ersten
5 Min. um 30—150 MV. Es kommen aucli Grenzfalle yor, bei denen das Potential 
viel langsamer ansteigt. Wenn dieses Vcrh. nicht auf Versuchsfehleni berulit, so 
muB bei einem niedrigeren Oxydations-Reduktionspotential sofortige Red. einsetzen. 
Diese Best. des sclieinbaren Reduktionspotentials ist naturgemaB niclit selir empiind- 
lieli. Die Genauigkeit bctriigt 30—50 MV. — Die Grenzfiillc sind wegen des lang- 
samęn Yerlaufs des Reduktionsprozesses zum Studium desselbcn u. seiner Beein- 
flussung durch andere Faktoren von Interesse. So erweist er sieli am Beispiel des 
Na-Nitrophcnylacetats u. m-Nitrobenzoats bei pH 3,76 u. Verwendung yon Na- 
Anthrachinon-2-sulfonat ais Reduktionsmittel deutlich von der Temp. abliiingig. 
Dagegen liaben Katalysatoren, wie Pt-Seliwarz oder kolloidales Pt keinen Ein- 
fluB. — Es werden die sclieinbaren Reduktionspotentiale von Na-m-Nitrobenzol- 
sulfonat, m-Nitrobenzoesaure, m-Nitrophenol, p-NitropJienylessigsaure, Benzoylacryl- 
saure, 2,4-Dinitrobenzoesdure, Dinitro-u-naplitholsulfonat, Fihinsćiure u. Orange I I  
bei yerscliiedenen [H‘] ermittelt. Diese Potentiale fallen mit abnelimender [II'] u, 
zwar melir oder wcniger parallel der fiir dic Chinone gefundenen Abhiingigkcit 
des Reduktionspotentials von der [II']. Die allerdings ziemlieh betritclitliclien Ab- 
weichungen sind einerseits in Versuchsscliwierigkeiten, andercrseits dureli die yer- 
scliiedene Natur des Vorgangs bsgriindet. Vff. nehmen dalicr auch in diescn Fallen 
primar eine reyersible Anlagerung von H-Ionen u. Elektronen an, der eine irre- 
yersible Yeranderung des Reaktionsprod. folgt. (Journ. Americ. Cliem. Soc. 46. 
1254—67. Cambridge, H arvard  Univ.) O hle.

H. G-ault und F. A. Hessel, Pyrogene Dissoziatioii des IIexadecans. (Vgl. S. 304.) 
Die pyrogene Zers. von IIexadecan wurde in a) 16, b) 32, c) 48 u. d) 64 cm langen 
Ófen bei 390, 470, 540, 615, 685, 750 u. 815° (1 ccm pro Min.) untersucht. Die 
Ergebnisse sind folgende: bei 390° kein Gas. Acetylen ist erst yon 615° ab deutiicli 
feststellbar; nur dic drei lctzten Ofen gaben von 540° an positive Rkk. auf CSII„. 
Ungesiitt. KW-stoffe: bei Ofen d errciclit ilire B. ein Maximum bei 540° u. nimmt 
danach gleichmiiBig ab; bei Ófen a—e entstelien groBere Mengen, u. zwar umso 
melir je kiirzer der Ofen ist. — Jl2 nimmt mit der Temp. u. Liinge des Ofens zu.
— Gesiitt. KW-stoiFe entstelien in umgekelirtem Verhaltnis wie ungesiitt. — Unters. 
der entstandencn Fil. ergab, daB n u. D. mit steigcnder Temp. abnelimen, ein 
Minimum erreiclien u. danach wieder steigen. Dic Jodzahl steigt, erreiclit ein Ma- 
ximum u. fiillt darauf. Dic Liisliclikeit in (CH3)aS04 (aromat. KW-stoffe) nimmt bei 
allen Ofen yon 750° an zu. — Mit Ofen b bei 540, 615, 685° u. ’/3, 1 u. 2 ccm 
ITexadecan pro Min. wurden folgende Ergebnisse erhalten: C.JL, bei 1/3 u. 1 ccm 
anwesend, bei 2 ccm, bei 685° siclier nacliweisbar. Ungcsatt. KW-stoffe: bei lj3 ccm 
bei 615° ein Maximum, danach Abnahme, in den beiden anderen Fallen Melirbildung 
entsprechend der zugegebenen Menge. — H2: Anstieg mit der Temp., Abnahme bei 
groBer Hesadccanmenge.— Gesiitt. KW-stoffe: Abnahme bei ’/a ccm bis zu einem 
Minimum bei 615°, dann Zunahme; Vermiuderung entsprechend der Melirzugabe 
von IIexadecan. — Priifung der Fil.: bei */3 ccm nehmen n u. D. ab, von 615° an 
wieder zu. Bei 1 u. 2 ccm Abnahme mit steigcnder Temp. Jodzalil steigt mit der 
Temp. u. zwar umso mehr, je weniger Decan zers. wird. Loslichkcit in (CU3),SO., 
nur bei 685° bei J/3 ccm Dureligang pro Min. (C. r. d. 1’Aead. des seiences. 179. 
171—73.) H ab e rłan d ’;

Octave B ailly  und Jacqu.es Gaume, Uber die ffinwirkung einiger Ilalogen- 
hydrine au f Trinatriumphosphat in wasseriger Lomng und ilber einige Glykolyl- 
phosphate. (Journ. Plmrm. et Chim. [7] 30. 65—68. — C. 1924. If. 450.) ITa berl .
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T. W. Jones. Das Fettsauremolekiil. Dic kcttenformige Struktur der Fettsiiuren 
wird besprochcn unter besonderer Beriicksichtigung der Ergebnisse rontgenograph. 
M essungen von MtrLLer u. Sh e a r e r  (Journ. Chem. Soc. London 123. 3156; C. 1924.
I. 892) u. von G a r n er  u . R andałl (S. 440). (Chemistry and Ind. 43. 782—84.) H ab .

A. Dubosc, Darstellung von Ameisensaure. LśiBt man molekidare Mengen CO, 
NII3 u. HjO bei 90—110° in Ggw. eines Katalysators miteinander rcagieren, so 
entstelit Ammoniumforniinat nach: CO -f- 11,0 NII3 =  HCOONH4. Ais gceig- 
netster Katalysator fiir die genannten Tempp. hat sich mit OuOl impriignierte bei 
100° getrockncte Pappelholzkohle erwiesen. Der gunstige Vcrlauf der Rk. ist darauf 
zuruckzufiihren, daB dic therm. Verhiiltnissc gut sind: CuCl absorbiert das 20fache 
seincs Yol. an CO, wobei 13 caJ frei werden; die Holzkolile absorbiert das 175faclic 
ihres Vol. an NII3 wob.ei pro gr NH3 5 eal frei werden; auBerdem wird durch die 
Holzkolile das 21faclie ihres Vol. an CO absorbiert, wobci weitere 27 cal frei 
werden. — Andere Katałysatoren: Fe20 3, Pyritasche, Cr20 3, Li20, NiO, CuO wirken 
ebenfalls giinstig, jedocli erst yon 130° ab’; platinicrter Asbest wirkt crst oberhalb 
110°. (Rev. des produits chim. 27. 433—34.) H aberland .

R. locqu in  und W. Sung, Uber das „Pennoti“ oder 2fi,3,3-Tetrametkylpeiitanoń_-Ł 
Kurzes Ref. nach C. r. d. l ’Acad. des sciences s. S. 182. Naclizutragen ist: Chlorid 
der u,cc,fi,fi-Tetramethylbuttersaiire, Kp. 168—170° unter teilweiser Zers., F. ca. 80°, 
sublimiert sehr lęieht. — Saureamid, C8H 17ON, aus PAe. -|- wenig A. Nadeln, 
F. ca. 200° unter Sublimieren. — Athylcster, C10H20O2, durch alkoh. KOII im Rohr 
bei 130—140° verscifbar. — Wird zur Darst. des Pennons an Stelle von IhSO., 
das 2-tert. Butyl-3-mcthylbutandiol-2,3 mit H3PO.i im Autoklaven auf 150—160° 
erliitzt, so erhiilt man durch fraktionierte Dest. bei Kp. 168—170° ein bald er- 
starrendes Ol derselbcn Zus. wrie Pennon, jedocli mit F. ca. 45° (Pennon 63—64°); 
die Verb. gibt dieselben Deriw. (Oxim etc.) wie Pennon; wird sie in konz. HjSO, 
bei 0° gel. u. der Wasserdampfdest. unterworfen, so entstelit Pennon mit F. 63°;

diesclbe Umwandlung findet statt wenn das Prod. uber 
(CH3)3 • C—C—C<^Qjj3 geschmolzenes ZnCi2 dest. wird. Vff. nelimen an, daB

3 dem niedriger sclim. Prod. nebenstehende Konst. zu-
kommt, wofiir sichere Beweise bisher aber nocli fehlen. 

Es bcstelit auch die Mogliclikeit, daB die Yerb. mit F. 45° eine tautomere (Enol?)- 
Form des Pennons mit F. 63° ist, (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 753—62. 
Lyon, Fac. d. Sciences.) H ab erla n d .

P. A. Levene und J. Scheidegger, Uber die Synthese von Oxyaminen nach 
der Ourtiusschen Metliode. ft-OxybuUersaureester, aus Aeetessigestcr mit Na-Amalgam, 
liefert mit N2H4, 11 Stdn. bei 100°, B-Ooiybuttersdurehydrdzid, C4HJ0O2N2, aus A. 
lange Nadeln vom F. 119—20°. — Daraus mit HNO.> das Azid, mit A. ausgescliuttelt, 
dann durch 18std. Kochen mit 50°/0ig. A. in 2- Oxypropylhar>istoff yerwundelt. Dicker 
Syrup, der in Kaltemischnng erstarrt. Pib-at, C,0H22N8Oi5, aus W. Prismen 
vom F. 118—119°. — Durch Zerlegung des Harnstoffs mit konz. HC1 bei 135°
6 Stdn. 2-O.wjpropylaynin, isoliert ais Chloroplatinat, C,5II1Sj0 2N2PtCl, • 2 IICl, aus 
CII3OH Krystalle vom F. 210°. (Journ. Biol. Chem. 60. 179—81. R o c k efeller  
Inst. for Med. Research.) Oh l e .

C. Matignon und C. Faurholt, Neue Synthese der Oxal$aure. Vff. fanden, daB 
die Zers. von C20 47)T2 im Yakuum bei 370° merkbar ist, u. daB zwisclien 430—440“ 
die Rk.-Geschwindigkeit der Zers. prakt. bedeutend werden kann. Hierauf basierton 
sie die synthet Darst. yon C20 4K2 indem sie K,,C03 mit (Vers. II. u. IH.) u. ohne 
Tierkohle in Ggw. vcra CO erhitzten, u. erzielteil die in der Tabelle zusammen- 
gestelhen Ergebnisse. Die katalyt. Zers. des CO in C02 n. C ganz auszuSchaltcn 
war nicht moglich:
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I. II, III. IV. V.

Gesamtgasdruck (at.). . . . 243 245 243 243 232
Tem peratur............................. 503° 480° 470° 470° 450°
%-Gehalt an Oxalat . . . . 0,4 27 29 9,7 10,0

W ird statt K X '0;, Na^CO., angewandt, so trat unter gleiclien Vcrsuchs- 
bedingungon keinc B. von Oxalat ein. (C. r. d. l’Acad. des seicnces 179. 271 
bis 274.) H a b erla n d .

W illiam  Kiister, U ber das Methylathylmaleinsaureimid. Nach Verss. yon 
Rud. Schwarz (ygl. L ie b ig s  Ann. 345. 18. [1905]. Bereits bei der Verseifung 
des aus Atliylaeeteśsigester u. HCN erhaltenen Nitrils entstehen betriiehtliclie 
Mengen des Methylathylmaleinsaureimids die bei der Extraktion des Anliydrids mit 
Essigcster gleiehfalls in Lsg. gehen u. beiin Ansfiillen des Ba-Salzes der Methyl- 
iitliylmaleinsiiure mitgerisseu werden. Sie lassen sich von ihm durch Extraktion 
mit A. abtrennen. Aus dem Anhydrid bildet sieli das Methylałhylmaleinbnid bereits 
beim Kochen mit alkoh. NH3 (12 Stdn.) Ausbeute aus roliem Anhydrid 20%, be- 
zogen auf Athylacetessigester. Bei der Verseifung des reinen Amids vom F. 67,5° 
mit sd. Barytw. wurde nur Methylathylmaleinsiiure zuriickgcwoimen, ohne daB das 
Auftreten der frulier beobaclitcten Siiure voin F. 175—76° bemerkt wurde. Da- 
gegen wurde bei der Behandlung des Anliydrids mit sd. konz. KOH eine nach 
Umkrystallisieren aus abs. A. bei 184° unter Zers. schmelzende Siiure erhalten. 
Zu Drusen yerwaelisene Prisinen. Die Lsg. zers. bas. Cu-Carbonat bei Zimmer- 
temp. unter B. eines 11. grttnen Salzes, CjITaO.,Cu-‘/a HsO. Aus den Mutterlaugen 
der Siiure vom F. 184° wurde ein Prod. vom F. 126—30°, Zers. bei 170° erhalteh, 
das sicher nicht einheitlich ist. Es lieferte ein griines Cu-Salz yon der gleichen 
Zus. wie das yorst. bescliriebene. (Ztschr. f. pliysiol. Ch. 137. 78—84. Stuttgart, 
Teclin. Hochschule.) Oh l e .

W. T. Astbury, Dic Rotationsdispersion der Weinsaure. Vf. ftthrt die Versś. 
L ongchambons (C. r. d. lAcad. des sciences 178. 951; C. 1924. I. 2580) iiber die 
opt. Drehung der Weinsaure ais Stutze fiir seine aus dem Strukturmodell der 
aktiycn Weiusiiuren gezogenen Folgerungen an. (Vgl Proc. Royal Soc. London 
Serie A. 102. 506; C. 1924. I. 162.) Nach L ongchambon ist die Drehung der 
Polarisationsebene liings der opt. Aclise eines Weinsaurekrystalls dieselbe wie die 
anomale Linksdrchung in einer Weinsaurelsg. Vf. weist nun darauf hin, daB die 
Reelitsdrehung in einem Krystall durch die Anordnung yon 4 C-Atomen zu einem 
irreguliiren Tetraeder lieryorgerufen ist, wiihrend die Linksdrcliung des Krystalls 
durch die spiralige Atomanordnung der 4 0H-6ruppen bedingt ist. Die Links- 
dreliung kann dalier durch Ursaelien, welche die Anordnung dieser OH-Gruppeu 
storen, wie Ionisierung, Hydratation, aufgehoben werden, wiihrend die Rcchts- 
drehung durch die stabile Anordnung der 4 C-Atome bestchen bleibt. Daher kann 
auch die Linksdreliung in „ yerd. Lsgg. anomale Werte annelimen. (Naturę 114. 
122. London, Royal Inst.) B e c k e r .

L. J. Simon und L. P iaus, Freiwillige Oxydation der Milchsaureester und 
des Alanins in Abicesenheit und in Gegenwart von Kałalytatoren. 1. Milchsiiure- 
ester oxydieren sich leiclit freiwillig an Luft oder 0 2. Die Oxydation wird durch 
Erwiirmen oder Ruhren beschleunigt; sie ist unabhiingig vom Licht. Ais Oxydations- 
prodd. entstehen Aldehyd, C02 u. Ester der Brenztraubensiiure. — Die Ester 
werden dargestellt, indem man kaufliclie Milchsfiure (D. =  1,12) dureli Erhitzen 
auf 100—120° unter yermindertem Druck, bis ein Gewichtsyerlust von 20% ein- 
getreten ist, teilweise in das Anhydrid yerwandelt, zwei- oder dreimal mit der ber. 
Mengo Alkohol am RUckfluBkuhler koclit. Mctliylester, zur Darst. 75 Stdn. mit

VI. 2. 96
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CIT3OII kochen, Kp . ,5 60°; Athylester, 50 Stdn. Kochzeit, Kp.so 65°; Butylester, 
25 Stdn. Koclizeit, Kp .13 83°, Kp .20 90°; I).22, 0,9803; Amylester, 25 Stdn. Koch
zeit, Kp,2s 103—107°. — 2. Ester der Brenztraubensaure. Methylester, Kp . 16 53°, 
Athylester K p .23 6 8°, n-Butylester Kp .12 75—76°, D.10, 0,9990. — F. der Phenyl- 
hydrazone bzgl. 96°, 116°, 64°. — Oxim des Butylesters F. 94°. — 3. Bei der durch 
Erhitzen auf 100° (28 Stdn.) u. Durchleiten von Luft begiinstigten Oxydation der 
Milchsiiureester konnte in jodem Falle Breuztraubensiiure mit der Nitroprussidrk. 
(vgl. S. 1490) nachgewiesen werden; Vcrss. zur Isolieruug sehlugen fehl. — 4. Alanin. 
Aus 1 Mol. Alanin, in 1 Mol. NaOH gelost, entstelien mit 1 Atom gefśilltem Cu 
-f- 1 Mol. ()., nur Spuren von Brenztraubensaure; wendet man.weniger ais 1 Atom 
Cu an, so entsteht mehr Brenztraubensaure, aber immer noch eine sehr geringe 
Menge. — Ist kein Alkalr zugegen, so findet keine Oxydation sondern B. yon Cu- 
Salz des Alanins statt. (Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 412—23.) A. E. F. I I e ss e .

P. A. Levene und G-. M. Meyer, Die Struktur der Diacetonglucose. II. 3-Metliyl- 
glueuronsiiure wid 4-Methylghwoheptonsmrelacton. (I. ygl. Journ. Biol. Chem. 54. 
805; C. 1923. I. 649.) Das friiher aus Methyldiacctonglucose iiber Metliylglueosc 
gewonnene d-Methylzuckersauremonolacton (I.) liefert bei der Eed. mit 2°/0ig. Na- 
Amalgam eine Methylglucuronsćiure (II.), dereń p-Bromphenylosazon sich opt. ebenso 
verhalt wie das der Glucuronsaure u. das Bhenylosazon der Glucose, d. li. links dreht u. 
abklingende Mutarotation zeigt. Dieses -Verh. steht im Einklang mit der Annahme, 
daB in dem Zuckersaurelacton 'die CH,0-Gruppc am C-Atom 3 haftet. Befande 
es sich am C-Atom 4 geiniiB III., so miiBtc l-3-Methylguluronsdure (IV.) resultieren. 
Nun dreht zwar das Bhenylosazon der Ghdose ebenfalls nach links, zeigt aber an- 
steigende Mutarotation. Vom p-Bromphenylosazon der l-3-Methylguluronsdure ware 
das gleiche Verh. zu erwarten. — Zu demselbeu SchluB fuhrt die Umwandlung 
der 3-Methylglueose (V.) iii 4-Metliylglucoheptońsaurelacton (VI.), dem diese Konst. 
wegen seiner Eeehtsdrehung zugeschrieben werden muB. 4-Methylglueose (VII.) 
miiBtc zu einem linksdrehenden Methylglucoheptonsaurelaeton (VIII.) fiiliren. —
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H C ----------J
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Die. 3-Methylglucuronsdure wurde nicht isoliert, sondern ais sirupćises Eoliprod. mit 
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— y  — 38°. — 3 - Methyldiacetonglucose liefert bei der Hydrolyse mit 1 % ig. 
alkoh. wss. II„SO.[ 2 Stdn. bei 100° reinc 3 - Methylglucosc in einer Ausbeute 
yon iiber 50%. — d-d-Methyl - a -glueolwptonsaurdactoii, C8H140 7, aus 3-Metliyl- 
glueose mit IiCN 5 Tage bei Zimmertcmperatur; aus CH30H  Krystalle vom 
F. 204° u. [«]B2ri —  +48° — y  +3,5° (W., c == 2). Die entsprechende Mełliyl- 
glucolieptonsiiure zeigte in W. [«[D20 =  —14,9° — y  +3,0° (c =  2,006), ihr Na-Salz 
[«]„20 — —j—7,2° (0,5-n. NaOIi, c =  0,1938). — Dagegen zeigt d-cc-Glucoheptonsaure, 
C7H120 7, yom F. 148° [«]„-» =  —56,0° — >- —50,0° (W., c =  2), in 0,5-n. NaOH 
[«]D20 =  +3,98° (c =  2,012) u. die freie Siiure [«]„20 =  —8,7° -— ->- —42,4° (W., 
e — 2,072). (Journ. Biol. Cbem. 60. 173—78. R o c k efeller  Inst. for Med. 
Research.) Oh l e .

P. A. Levene und G-. M. Meyer, Zwei isomere Tetraniethylnmnnonsaurelactone. 
(Vgl. yorst. Ref.) Bei der Methylierung yon Mannonsćiwclacion mit CH3J  u. Ag,0, 
zuerst in CH3OH, dann in Aceton, schlieBlich olme Losungsm., entsteht ein Tetra- 
metkylmannoiwaurelacton, C10II,8O3, vom Kp.08 135°, aus A. gliinzcnde Krystalle 
F. 107°. [a]D-° =  -f-65,2» — ->• - f  56,3° (W., c =  1,916), +62,1° — y  39,5° (0,3-n. 
HC1, c =  1,770). Die dazugehorige freie Siiure zeigt [«]D20 — —25,3° —•->• —{-48,2° 
(W., c — 1,947), das Na-Salz [tóju20 =  —22,5° (0,2-n. NaOH, c =  1,856). Das 
Isomere wurde durch Oxydation yon Telramethghmannose mit Br-Wasser bereitet. 
Sirup yom Kp.0i5 115—120°, der saucr reagiert, also sclion die entsprechende Siiure 
enthiilt. [«]u20 =  -(-105° — ->- —(-45,6° (W., c =  2,85). — Die entsprechende Tetra- 
methylmannoiisaure zeigte [«]D2-0 — +17,5° — 42,4° (W., c =  2,724), das Na-Salz 
[iu ]D20 — —J-41,6° (0,2-n. NaOH, c =  2,512). Wahrend die freien Hexonsiiuren den 
entgegengesetzten Drehungssinn wie die Salze zeigen, tritt dieser Umschlag bei 
den Methylderiw. nicht auf. (Journ. Biol. Chem. 60. 167—71.) Oh l e .

Alezander K illen Macbeth und John Mackay, Glykogm. I. Partielle Methy- 
łierung und Isolierung der Methylglucosen. Die yollige Methylierung des Glykogens 
mit (CH3)2S04 u . NaOH gelingt nur iiuBerst scliwierig. Das liier zu den Abbau- 
yerss. yerwendete Methylglykogen enthielt ca. 37% OCHa, stellt also ein Gemisch 
von Dimethyl- (32% OCR,) u. 2’rimelhylglykogen (45% OCH3) dar. Es liifit sich in 
ein aeetyliertes Prod. iiberfuhren, dessen Acetylgelialt mit dcm aus dem 0CH3- 
Gelialt berechneten im Einklang steht. Das partiell metliylierte Glykogen liefert 
bei der Spaltung mit methylalkoh, HC1 ein Trimethylmethylglucosid, dessen Konst. 
aus der Oberfubrung in 2,3,6-Trhnethylglucose u- 2,3,5,6-Tetrametliylgluco$e heryor- 
gelit. Ferner wurde ein siruposes Dimethybnethylglucosid gcwonnen, das eine 
ebenfalls sirupose Ditnethyłglucose liefert. Diese ist nicht ident. mit der von I r v i n e  
u. S c o t t  (Journ. Chem. Soc. London 103. 575; C. 1913. II. 245) dargestellten 
2,3-Dimethylglueose, liefert aber bei der Oxydation mit IIN 03 eine IHmethylsucker- 
siiure, so daB sie yermutlich ais 2,5-Dimethylglucose angesprochen werden darf. 
Dieser Befund ist insofern auffallend, ais 2,5,6-Trimethylglucose, die beim Abbau 
der methylierten Stiirke neben dem 2,3,6-Isomeren auftritt, hier ńicht aufgefunden 
wurde. — Glykogen unterscheidct sich von der Stiirke nocli insofern, ais dic N- 
lialtigen Verunreinigungen des ungereinigten Glykogens im Laufe der Methylierung 
ais fluclitige Basen entfernt werden, wahrend partiell metliylierte N-haltige Stiirke 
(nach I r y i n e  u . M a c d o n a ld ) yon CH3J  u. AgaO yollstiindig ais Additionsverbb, 
mit AgJ niedergeschlagen"]wird, der N-haltige Bestandteil also ais integrierender 
Teil des Starkemolekiils zu betracbten ist. ■

V e r s u c h e :  Nach 3maliger Methylierung wurde aus roliem Glykogen (N- u. 
Glucose-haltig) ein N-freies u. durch Extraktion mit A. von methylierten Zuckern 
befreites Prod. yon [«]D =  -(-152,5° (Chlf.; c =  1,70) mit 26,7% 0CH3 erlialten. Die 
weitere Methylierung wurde in Ggw. yon CH3OH durchgefiibrt u. lieferte zuniicliat 
ein Prod. yom [«]D — -(-166° (Chlf., c =  1,476) mit 31,1 °/0 OCH3 u. nach 2 weiteren

96*
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Metliylieruugen cin Prod. von [a],, == -(-179,83° (Chlf., c =  1,51) mit 36,4% OCIl3. 
Amorphc M., 1. in A., CII3J, Clilf., nul. in A. -— Dio Spaltung wurde mit l%ig.mcthyl- 
alkoli. HC1 bei 130° (72 Stdn.) oder mit sd. 1,5%%- methylalkoh. HC1 (7,5 Stdn.) bewerk- 
stclligt. Nur bei dem letzten Yorgelien crliiilt mau krystallisiertes Trimethylmethyl- 
glucosid, die HC1 mit Ag2C03 neutralisiert, eingedampft, Riickstand mit A. extrahiert, 
dann im Hochyakuum fraktioniert. 1. Fraktion, Kp.0,i5 119—122°, 1,52g 2,3,6-Trimethyl- 
methylglucosid [«]D =  -(-57,9° (Chlf., 'c =  1,52), nD =  1,4584. Krystallisierte in
3 Tagen yollig; auf Ton abgepreBt, mehrmals aus PAe, umgelost, Nadeln vom 
F. 60°. 2. Fraktion, Kp .0l05 135*-138°, 1,11 g eines Gemisches yon Di- u. Trimetliyl- 
methylglucosid, nn =  1,4614. 3. Fraktion, Kp.0« 142—145°, 2,87 g Dhnethyhnethyl- 
glucońd, nD — 2,4736, [«]D =  —[-S0 15° (Aceton, c =  1,78). Im Eiickstand, 1,6 g, 
sind niedriger metliylierte Prodd. entlialten. Dic Ausbeuten bezieben sich auf 8 g 
methyliertes Glykogen. Aus Fraktion 1 durch 2malige Behandlung mit CH3J  u. 
A go O 2,3,5,6-Tetramethybnethylglucosid vom Kp.0iJ 110—112°, nD =  1,4460; daraus
2,3,5,6-Tetramethylglucose, nach melirmaligem Umlosen aus PAe. F. 94°, [«]„ =  
—f-92,4° — ->- —{-83,8° (W.). — 2,3,6-Trimethylglucose, nach 3maligem Umlosen aus A. 
F. 107—110°, [«]D =  75° — y  67,84° (CII3OH, c =  1,424, erst nach 5 Tagen 
konstant). — Audi das Dimethylmethylglucośid konnte in 2,3,5,6-Tetrametliyl- 
glucose ubergefiilirt werden. Bei der Hydrolyse mit sd. 6°/0ig. HC1 (21/, Stde.) 
entsteht ein Sirup, aus dem die Dimethylglucose mit Aceton estrahiert wird. 
M d  — (W., c =  1,128). Liefert kein Osazon u. reagiert nicht mit Aceton.
Mit HNOs (D. 1,2) entsteht bei 80°, dann bei 64—65° eine Dimethylzuckersaure, die 
jedoch nicht isoliert, sondern sogleich mit CH30 Ii yerestert wurde. Der Ester 
wurde mit Chlf. extrahiert, dann im Hochyakuum dest. Kp.0>2 ca. 125°. nD =  1,4630. — 
Bei der Acetylierung des methylierten Glykogens mit sd. Acetanhydrid u. Na- 
acćtat wurde ein durch Chlf. extraliiertes amorphes Prod. yon [a]D =  -(-191,2° 
(Chlf., c =  1,558) erhalten. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1513—21. St. Andrews, 
Uniy.) Oh l e .

Evelyn G. H alliday und Grave B,. B ailey, Einmrkung von Calciumehlońd 
auf Sciure -Zucker -Peklingelee. Die Verss. der Yif. ergaben, daB das Verhiiltnis 
Siiure : Zucker : Pektin fiir jeden einzelnen Komponenten in gewissen Grenzen 
yerringert werden kann, wenn die Miscliung 0,5—1,0% CaCl2 enthitlt. Hohere 
Zusiitze sind ohne EinfluB. Es ist moglich, daB CaCl2 mit Pektin eine salzartige 
Verb. eingeht, welche erhohte Gelatinierungskraft besitzt. Es kann aber aueh sein, 
daB es erhohend auf pH wirkt bei gleiclizeitiger Pufferung der Pektinwrkg. (Ind. 
and Engin. Chem. 16. 595—97. Chicago [111.].) G r im m e .

E,oland B.. Bead. und Harold Hibbert, Studien iiber Reaktionen betreffend 
Kohlenhydrate und Polysacchańde. IX. Synłhese von 2,3-DimelhylcyclopentenaldeJiyd. 
(Ylll. ygl. S. 331.) Der friilier bei der elektrolyt. Red. von Crotonaldehyd ge- 
wonnene 2,3-DimełJiylcycląpcntenaldehyd wurde nunmehr aueh aus fi-Brornbutyr- 
aldehyddiathylacetal mit Mg in A. erhalten, wobei zunachst das Acetal des Dimethyl- 

i
adipinaldehyds (CH3—CH—CH2—CrifOCjHj);,^ entsteht, das bei der Aufarbeitung 
unter Abspaltung von A. in den cycl. Aldehyd ubergeht. {3-Brombutyraldehyd- 
didthylacetal, C8H170 2Br, aus Crotonaldehyd u. alkoli. HBr bei 0°. Sehweres Ol 
yom Kp.I2_ I6 82—85° (Zera.). Verandcrt sich schon beim Aufbewahren unter 
Braunfiirbung. — Die entsprechende Cl-Verb. reagiert mit Mg nicht in der ge- 
wiinschten Weise. (Journ. Americ. Chem. Soc.. 46. 1281—83. New Hayen, Y ale- 
Uniy.) Oh l e .

Harold Hibbert und John Arrend Timm, Studien iiber Reaktionen betreffend 
Kohlenhydrate wid Polysacchańde. X. Syntliese und relatwe Stabilitdt cyclischer 
Acetale aus 1£- unii 1,3-Glykolen. (IX. ygl. yorst. Ref.) In Fortsetzung frulierer
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Arbcitcn  ̂haben Yff. uuBer Acetaldehyd weitere Aldeliyde auf das Vermogen zur
B. cycl. Acetale gepriift. Ne u wurden dargestellt: Butylidendthylenglykol, C0H,2O2, 
bcwegliclics farbloses Ol von unangenelimem Gerueli, wl. in W., 1. in A. Kp. 132 
bis 136°. — Benzylidendthylenglykol, C9IIJ00 2, farbloses Ol von angenelnncm aromat. 
Gerueli, unl. in W., 11. in A. Kp. 225°. — Butylidentruncthylcnglykol, C3H U0 S, 
iitlier. rieelićndes Ol, unl. in W., 1. in A. Kp. 154—157°. Sie wurden wie friilier 
beschrieben dureli Einw. der beiden Komponenten in Ggw. von wenig 40°/oig. 
II2S04 bei 100° dargestellt. Aucli liier zeigte sieli, daB die 6-gliedrigen Aeetalringe 
sich leicliter bilden ais die 5-gliedrigen, ferner, daB die Stabilitśit der Kingę mit 
waclisendem Mol.-Gew. abnimmt. Fiir die Verteilung des Aldehyds auf ein iiqui- 
molekulares Gemiseh yon Glykol u. Trimetliylenglykol ergaben sieli folgende Yer- 
teilungskoeffizienten: Fur Acetaldehyd 1/1,8; n-Butyraldeliyd 1/6,6; n-Heptaldehyd 
1/7,3 u. Benzaldehyd 1/2,1. Um die Bildungstcndenss der 5-gliedrigen Cycloacetalc 
in ihrer Abliiingigkeit vom Mol.-Gew. der Aldeliydkomponente zu yergleiehen, 
wurden die Yerteilungskoeffizienten der Gemische yon Benzaldehyd mit Acetaldehyd 
bezw. N-Butyraldeliyd bczw. n-Heptaldehyd gegeniiber Glykol zu 1/3,6 bezw. 1/1,2 
bezw. 1/0,7 ermittelt. In analoger Wcise wurden fiir die 6-gliedrigen Binge aus 
Trimetliylenglykol die Verteilungskoeffizienten 1/6,2 bezw. 1/4,4 bezw. 1/2,0 ge- 
funden. Alle genannten Cycloacctalc werden bereits durch einen groBen Uber- 
schuB von W. bei mehrstiindigem Kochen fast yollstandig zerlegt. Nocli un- 
bestandiger sind sie gegen verd. Sauren, dagegen auffallend bestiindig gegen verd. 
Alkali u. werden in sd. Acetonlsg. von alkal. KMn04 nur selir langsam angegriffen. 
(Journ. Americ. Cliem. Soc. 46. 1283 — 90. New Haven [Connecticut], Y ale- 
Univ.) O hle.

Pauline B,amart, Molekulare Umlagerungen. Darstełlung und Dehydratation 
von l,l,3-T)-iphenijl-212-dimctliylpropanol-l. Darst. des Alkoliols (I) durch Einw. vou 
C6II6MgBr auf Benzyldimethylacetophenon; F. 100—101°, Kp.25 280°, 11. in A. u. 
h. A.; mit SOCl2 iibergehcnd in 1,1,3-Triplićnyl-2J}-dimethyl-l-cldorpropan. Durch 
mehrstd. Erliitzcn von I  mit einem Gemiseh yon Acetanhydrid u. CH3COCl wurden
2 KW-stoffe C.2i ll.2i, erhalten, F. 110° u. F. 89—90"; beide entfarben Br nur schwierig. 
Ersterer wird durch Oxydationsmittel nicht angegriffen. Durch Bchandelu der

i / c h 3
i  (C0h 5)2c ; - c ( - c h , - c0h 5 — >- (C0h 6)2oo  +  (C i i j , : c h .sc h 3. c8h 5 

6;h  CH3
Yerb. mit F. 89° mit CH,COOII-HBr-Lsg. entsteht das Isomerc mit F. 110°. — 
Liifit man die Dampfe von I  bei 300—350° iiber Infusorienerde (bei 25 mm) gehen, 
so fiudet Aufspaltung nach yorstehender Gleichung statt u. es werden isoliert: 
Isobutylbcnzol, Kp.I00 171°, Bcnzophenon u. der yorlier erwahnte KW-stofY mit 
F. 110°. (C. r. d. 1’Acad. des seiences 179. 276—79.) H ab erłan d .

Andre Girard, U ber nitrierte Derivate des p-Aminophenols und der p-Anńno- 
phenoxyessigsaure. Fiir cinige zum Teil sclion bekannte Deriw. werden die 
gimstigsten Reaktionsbedingungen yeroffentlicht: 2-Nitro-4-acetylaniinop7ienol: in 
einem in Kaltemiscliung bcfindliclien Al-GcfiiB werden 150 g Acetyl-p-aminoplienol 
in 450 ccm konz. II»S04 gel. (Temp. nicht iiber 25° steigen lassen) u. unter Biiliren 
yersetzt mit einem Gemiseh yon 66 g IIN 03 (D. 1,50) -j-  250 ccm 1I2S04 (Temp. 
ca. —5°); nach AufgieBen auf Eis aus W. umkrystallisiert gelbe Nadeln, F. 159°; 
liieraus durch Yerseifen 2-Nitro-d-aminophenol, F. 128°. — 3-Nitro-d-acetylamino- 
phenol, Darst.: zu 150 cem IIN 03 (D. 1,50) gibt man bei —10 bis —5° laugsam 
75 g Diacetyl-p-aminoplienol, liiBt die Temp. auf -(-5° steigen, fiigt 150 ccm IINQ» 
zu, dann wieder 75 g Diacetylyerb. usw. Naeli beendeter Zugabe Temp. 20 Min. 
lang bei 15° lassen; Ausbeute 97°/o- — 3,6-Dinitro-i-acetylaminophenol; Darst. 100g
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des Yorigen werden gcl. in 350 ecm konz. H2S04 (I.), ferner 52 g KN03 iu 150 ccm 
konz. H2S04 (II.). Nach Abkiihlen auf 0° wird II. in kleinen Portionen unter 
Riiliren bei 0—10° zu I. gegeben; rnan laBt die Temp. auf 25° steigen u. gieBt auf 
Eiswasser; dann wird in 2 1 sd. W. gel., auf 45—50° abgekuhlt; im Filtrat ist gc- 
nannte Verb.; aus Chlf., danach aus W. eitronengelbe Nadeln, F. 144°, bei holicrcr 
Temp. sublimierend, 11. in organ. Mitteln; Alkalisalze rot, sie entwickeln mit ttber- 
scliussigem Alkali NH3. Die Yerb. entsteht bei dieser Darst. nur zu 5%. Haupt- 
prod. ist 2,3-Dinitro-4-dcetylaminophcnol, das in 45° w. W. nicht gel. wird. —
3,6-Diniłro-d-aminophenol, aus h. W. oder Bzl. fast scliwarze, kupfergliinzendc 
Nadeln, F. 1G6°, bei lioherer Temp. leicht sublimierend. Alkal. Lsgg. yiolett; Di- 
azoniumsulfat gelbe Bliittclien, wl. in W. — Aus letzterem mittels K J: 4-Jod-3,6- 
dińitrojphenol, aus W. eitronengelbe Blattchen, F. 112°, mit Wasserdampf schwacli 
fliichtig. — 2-Nitro-4-a.cety laminophenoxyessigsaure durch Auflosen von 50 g 2-Acetyl- 
amino-4-phenoxyessigsaurc in 100°/0ig. H ,S04 u. Zugeben von 25 g KNOa bei —5° 
bis 0°; aus sd. W. rotlieh-gelbe Nadeln, F. 205°, unl. in A., wl. in Aceton u. Essig- 
ester. — 3-Nitro-4-acetylaminophenoxyessigsaurc, 50 g 3-AcetyIaminoplienoxyessig- 
sśiure werden gel. in 150 ccm Eg. u. die lauwarme Lsg. rascli in 100 ccm HN03

■ (40° Be.) bei 0° eingegossen. Aus h. W. eitronengelbe Nadeln, F. 174°, 11. in organ. 
Mitteln auBer A. (wl.). Hieraus 3-Nitro-4-aminoplienoxyessigsaure, F. 185°. Durch 
weiteres Nitrieren: 2,3-Dinitro-4-aminopheiioxysaure, F. 214—215°; Acetylderw., 
weiBe Nadeln, F. 207°, am Liclit Verfiirbung. Athylesier des Acetylderw. F. 155°.
— Aus den Ergcbnissen der Arbeit folgt, daB eine phenol. OII-Gruppe die N 02- 
Gruppc in o- u. p-Stellung dirigiert; sind auBer OH noch anders dirigierende 
Gruppen vorhanden, so ist allein der EinfluB der OH-Gruppe aussclilaggebend. Die 
Regel gilt jedocli nur, wonn die Nitrierung mittels freier HN03 bewirkt wird. Auf 
dic Nitrierung durch Stickoxyde oder durch C(N02)4 in alkal. Lsg. ist sic nicht 
imwendbar. (Buli. Soc. Chim. dc France [4] 35. 772—79. Paris, Inst. P a s t e u r .) H a.

A. Cornillot, Uber die Konstitution der Phtlialonsdure. Untersuehungen iiber 
ihre Verbindungen mit Anilin. ,(Vgl. C. r. d. FAcad. des sciences 178. 713; C. 1924.
I. 2683.) DaB Phthalonanilsaure hauptsachlich in der Oxylae ton form (I) u. nur in 
geringem MaBe in der Ketoform (II) reagiert u. daB auch Phthalonsdurcdiatdlid 
hauptsachlich nach III  u. weniger nach IT konstituiert sein muB, ergibt sich aus 
folgenden Tatsaehen: Das Dianilid reagiert nicht mit Semicarbazid, bildet jedocli 
mit C0H5NCO cntspreclicnd Konst. III  ein Phenylharnstoffdeńv. (Y), F. 203,5°. In 

OH >NHC8H6
.Ć -C O S H O .H  m  c  H X<C ^ 0HHC<H«

I  ' - " K c ń "  ‘\ C 0

j r  p  if  /CO-CONIIC6H5 r y  p  tt ^CO-CONHC0IL
I I  9 ł^C O O H  L“H‘<'C O .N H C jr,

VI

n -c6h s 

C6ILv-C- c o n h c .h ,
X COOII

c o n h c 0h 5
y\J-------N-C0H5

v  ^ \ > 0  ó o n h c 8i i .

ncutraler benzol. Lsg. kann das Dianilid synthet. dargestellt werden (Bewcis fur I) 
aus C61I5NH2 u. dem Anilid der «-Chlorphthalidcarbonsaure. In alkoh. Lsg. ent
steht nebenbei (Bewcis fiir II) das Phenylimin der Phthalonanilsaure (YI). Einw. 
von SOCl2 auf Phthalonanilsaure ftthrt hauptsachlich (Beweis fiir I) zum Anilid 
der a-Chlorphthalidcarbonsaure, nebenbei bildet sich wenig N-Phenylphthaloniinid, 
F. 217°, 1. in Bzl., wl. in A. — Die Darst. der Phthalonanilsdurc (I bezw. II) ge- 
schieht am besten durch Yerreiben molekularer Mengen CoH6NH3 u. Phthalonsaure-
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anhydrid; dic vou K uroda  u. P e r k in  (Journ. Chem. Soc. London 123. 2094;
C. 1923. II I . 1516) angegebenc Methode (Erliitzen der Komponenten) fiihrt nicht 
zu dieser Verb. — Das Dianilid (III  bezw. IV) entstelit analog I  schon mit iiber- 

. schiissigem Anilin in der Kalte, besser jedoch in der Hitze. F. 218°, bestiindig 
gegen Siiuren u. Alkalien; in letzteren aucli 1. u. aus ihnen unyerandert wicder 
fiillbar. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 179. 274—-76.) I I aberland .

M. Grodchot, Untersuchungen in der liydroaroniatisclien lieihc. Yf. gibt eine 
ausfulirliclie Ubersicht iiber die von ihm u. seinen Schillera erzielten experimen- 
tellen Ergebnisse bei Unters. der Hydrierung liydroaromat. Kctone, der Einw. von 
CaH2 auf diese Ketone u. der Synthese liydroaromat. Verbb. (Rev. gćn. des Sciences 
pures et appl. 35. 429—38. Montpellier, Fac. d. Sciences.) H aberland .

H. Mazourewitch, Darstellung von Phenylcarbamaten der Cydohewenonhydrazone. 
Durch liingercs Erliitzen von Anilin mit den Semicarbazonen oder Semicarbazid- 
semicarbazonen von «,/?-ungesiitt. Ketonen entstehen (gemaB. Schema I.) hauptsach- 
lich dic Phcnylscmicarbazone der Cycloliexenone. Das Ergebnis stelit im Einklang 
mit fruheren Unterss. von B o r sciie  (Ber. Dtscli. Chem. Gfis.^38. 831 [1905]). Das 
Semicarbazidsemicarbazon des Mesityloxyds verlialt sich bei analoger Behandlung 
anders, es entsteht kein Plienylsemicarbazon, sondern sekundiire Reaktionsprodd.

0 0  , K .S H O O ™ , < w n S t _  Q O , NNHOONIIC.H, +  ^

V ersuclie . 1-stdg Erliitzen von 5 g des letztgenannten Semicarbazidsemi- 
carbazons mit 20 g C8H5NH2 ergab Hydrazodicarbonamid, G.H0O2N, gelbliche Kry- 
stalle, unl. in A., A., Bzl. u. Clilf., F. 228—230° (Zers.) u. eine Verb. mit F. 234 
bis 236° (Zers.), braune Krystalle, unl. in W. u. Bzl., anscheinend s. Diphcnylha.rn- 
stoffff). — Plienylsemicarbazon des 3-Metliylcyclohexenons, C jJI^N .,0, aus A. gelb- 
liclic Krystalle, F. 173—174° (Zers.). Bei Darst. der Yerb. aus dem Semicarbazon 
entsteht nebenbei eine kleine Menge weiBer Kiystalle (aus W.), die an Luft gelb- 
lich werden, Briiunung bei 170°, F. 195—198° (Zers.), Konst. imbekannt. — Phenyl- 
semicarbazon des 3,o-Dimethylcydóhexenons, C15H)0N30 , aus A. wciBe Krystalle; 
iiber Semicarbazon dargestellt, F. 189—190° (Zers.), iiber Semicarbazidsemicarbazon 
dargestellt, F. 191—192°. In ersterem Falle entsteht nebenbei nocli wenig Jlydr- 
azodicarbonamid. — Plienylsemicarbazon des 3-Metliyl-5-athylcyclohexenons, CJgH21N30, 
aus A., F. 168—169° iiber Semicarbazidsemicarbazon dargestellt. Nebenbei ent
stehen Diphenylliarnstoff, Nadeln mit F. 233—234° (ygl. oben) u. ein in W. u. organ. 
Mitteln unl. Prod. mit F. 210—211°. Uber das Semicarbazon dargestellt hat das 
Cyelohcxenonderiv. aus A. F. 169—170°. — Pliekylsemicarbazon des 3-Mcthyl-5-iso- 
propylcyclohcxenons, C17H23N30, aus dem Semicarbazidsemicarbazon dargestellt; aus 
aus A. F. 152—153° (Zers.); ais Nebeuprod. wird ein weiBes unl. Ptdver gebildet. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 779—84. Kiew, Univ.) H ab erla n d .

A. H aller und P. Ramart, Darstellung von Monoalkylpulegoncn. Durch Kochen 
einer iitli. Lsg. von Pulegon mit NaNII2 u. Umsetzen mit Alkyljodid wurden fol- 
gende Dcriw . erlialten: Methylpulcgon, Kp.10 114°, D.234 0,9256, [«]D15 =  —26,24°.
— Athylpulegon, Kp.20 117—121, D.15, 0,9815, [«]D15 =  —25,12°, Semicarbazon F. 216°.
— Propylpidegon-, Kp.20127—121, D.13* 0,9476, [«]„16 =  —22,10°, Semicarbazon F.170°.
— IsobutylpUlegon, Kp.20 128—132, D.t54 0,9225, [«]fi15 =  —18,28°. — Allylpulegon,
Kp.,0 129—133°, D.lr’.ł 0,9399, [«]D15 =  —27,87; Semicarbazon F. 196°. Semicarb- 
azone des Methyl- u. Isobutylderiy. sind fl. Der Geruch aller Deriyy. erinnert an 
Ionon. Die Ausbeuten sind gering infolge Selbstkoiulensation des Pulegons wahrend 
der Rk. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 179. 120—22.) H aberla n d .

A. W. Hasler, Uber die guantitatwen Isomerieverhaltnisse bei der Sulfurienmg 
und nachtraglichcn Nitrierung des Naphtlialins. Yf. gibt eine ausfiilirliche Darst.
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der experimentellen Ergebuisse friilierer und ucuerer Arbeiten unter besonderer 
Beriieksiehtigung eigener Yerss. (vgl. F ik rz-D av id  u . H a sleii, Hclv. ehim. Acta 6. 
1133; C. 1924. I. 479). (Vrtljschr. d. naturf. Ges. in Ziirich 69. 1—28. Bascl.) H a.

Alois Zinke und Hermann Schópfer (mitbearbeitet von Gustav Muller, 
Richard Sahathy, Manfred Schneider und W olfgang Spitzy), Untersucliungen 
iiber Perylen und seinc Derivatc. IV. (III. vgl. Zin k e  u. D e n g g , Mouatslieftc f. 
Chemie 43. 125; C. 1922. III. 1225.) Dem von Z in k e  u. U n t e r k r e u t e r  (Monats- 
hefte f. Chemie 4 0 . 407; C. 1920. III. 51) beschriebenen Chinon C20H 10O2 geben 
Vff. die Formel I. eines Perylcn-SJO-chiiions. Deun es bildet sich auch in kleiner 
Menge, wenn man 4,4,-Dioxy-l,l'-dinaphthyl (a-Dinaplithol) oder dessen Alkylather 
mit A1C13 verbackt u. die rote alkal. Lsg. mit Luft oxydiert. Es erscheint dem 
«-Naphthocliinon yerwandt, was durch den Verlauf der Halogenierung bestiitigt 
wird. Zuniichst bilden sich die Additionsprodd. II. (X =  Br oder Cl), die unter 
Verlust von 2IIX  leicht in III. ubergefuhrt werden konnen. Dic Stellung der X 
in III. ist ungewiB.

O O

X

II!x

1,2 ,11,12-Tetrahydrotetrabronipcrylcncliinon, C.20H 1()O2Br[ (II., X =  Br). Aus I. 
mit Br unter. starker Kiihlung (1 Stde.). Trennung von III. (X == Br, ygl. III. Mitt.) 
durch sclmelles Losen iu sd. Eg. Ilellgelbe Nadeln, dic sich bald dunkel fiirbeu 
u. durch langeres Kochcn mit Eg. in III. ubergehen. — l r3,ll,12-Tetrahydrotetra- 
chlorpcrylenchinon, C20H 10O2Cl4 (II., X =  Cl). Aus I. u. Cl in Nitrobenzol (Wasser- 
bad, 2 Stdn.), Fiillen mit PAe. Ilellgelbe Nadeln aus Eg. -f- Nitrobenzol. Viel 
bestandiger ais die Br-Verb., spaltet bei ca. 265° HC1 ab u. gelit in dic folgende 
Verb. uber. — Dichlorperylenchinon, C20II8O2Cl.> (III., X =  Cl). Durch Umkrystalli- 
sieren des yorigen aus Anilin oder Pyridin. Orangegclbe Nadeln, swl. PI2S04-Lsg. 
rot. Kupę kirschrot, Fiirbung auf Baumwolle gelb. — Mono- u. Dinitropcrylcn- 
chinon, C20H00 2(N02) u. C20II8O2(NO2)2. Aus I. mit I-IN03 (D. 1,4) in sd. Eg. Die 
bald ausfallende Mononitroyerb. (vgl. III. Mitt.) geht allmahlich in die Dinitroyerb. 
iiber. Letztere bildet Nadeln aus Nitrobenzol, swl. H2S04-Lsg. yiolctt. Kiipe blau- 
yiolett, Fiirbung auf Baumwolle stumpf yiolctt. — Monoaminoperylcnchinon, C20H9O2- 
(NH2). A us der Mononitroyerb. mit Hydrosulfit in sd. 5°/0ig- NaOH u. Ausfiillen 
mit Luft. Metallgliinzende Nadeln aus Anilin. — Dianilidoperylenchinon, C20IIBO2- 
(NHCeHJj. Aus der Diuitroyerb. mit sd. Anilin. Metallgliinzeude Nadeln aus 
Anilin, swl. H2S04-Lsg. oliygriin. — Diandnoperyle>lcM?ion, C20III2O2N2. Violett 
metallgliinzendo Nadeln aus Anilin. II2SO.,-Lsg. rot, HCl-Lsg. gelb, — Diacetyl- 
verb., C24H l60 4N2. Bronzegliinzende Blattchen, swl. H2S04-Lsg. rot. — Dibenzoyl- 
ve>-b. Braunrote Nadeln aus Nitrobenzol, swl. II2S04-Lsg. violet.trot; (Monatshefte 
f. Chemie 44. 305—70. Graz, Uniy.) L in d e n b a u m .

Alois Zinke und A lfred P ongratz , Untersuchungcn iiber Perylen und seinc 
Deńvate. V. (W. ygl. yorst. Ref.) Perylenehinon ist ein typ. Zwcikerncliinon. 
Seinen cliinoiden Eigenschaften nach stelit es ungefiilir zwisclien a-Naplithochinon 
u. Anthracliinon. Es scheidet beim Schiitteln der Nitrobenzollsg. mit H J kein J
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ab, reagiert niclit mit Guajacharz u. Hiimatoxylin, gibt kein Hydrazon oder 0.xim, 
wird uicht vou S02, Wolil aber von SnCl2 in Essigsiiure reduziert. Wird in dic k. 
Eg.-Lsg. K J eingctrageu, so scheidet sieli naeli einigen Min. J  ab, u. nach liingerem 
Stelieu fiillt Peryknchinhydron aus. Bei dem gleiclicn Vers. seheiden p-Benzo- 
chinon augenblicklieh, «-Naphthochinon nach einigen Sek., Anthrachinon nach 
30—45 Min. J  ab. Durch siarkere Reduklionsmiticl wird Perylenchinon zu 
Perylenhydrochinon reduziert. — Perylenchinhydron, C.10H22O4. Aus der li. Eg.-Lsg. 
des Chinons mit festem KJ. Dic Lsg. nimmt griine Fluorescenz an. Yioletlbrauuc 
Nadcln, unl. auBer in sd. Nitrobenzol unter teilweisem Zerfall in die Komponenten,
1. in Alkali. ILSO.,-Lsg. erst braunrot, beim Erwiirmen hcllrot unter B. des 
Chinons. Das Chinliydron bildet sich auch durch Yermisclien vou Perylenhydro- 
cliinon in sd. A. mit dem Chinon in Eg. — Perylenhydrochinon, C.i0II12O2. Aus 
dem Chinon mit K J u. rotem P in sd. Eg. (1 Stde.). Gelbe Bliittchen mit manch- 
mal goldbraunem Stich, meist 11., unl. in A. Die Lsgg. fluoreseieren intensiv gelb- 
griin u. sind obeuso wie dic rote alkal. Lsg. sehr empfiudlich gegeu O. Dic Vcrb. 
bildet sich auch durch Red. des Chinons mit Zinkstaub in sd. Eg. — Dic auf iib- 
lichem Wege erliiiltliclie Dibenzoylverb. ist ident. mit der von Z inke u. U n t e r - 
k r e u t e r  0- c-i vgl. yorst. Ref.) bereits bescliricbenen. (Monatshefte f. Chomie 44. 
379—82. Graz, Teclin. Hochsch.) Lindenbaum.

J. A. Middendorp, Ubcr das• Oxymethylfurfurol. (Żtschr. Ver Dtsch. Zucker- 
ind. 1924. Nr. 814. 338—433. — C. ]919. I. 844.) H a b e r l a n d .

Max Bergmann, Synthese und Struktur von Saureglyceriden. (Vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 54. 936; C. 1921. III. 227.) Vf. diskutiert nocli einmal die Ergebnissc 
seiner friiheren Arbeiten auf diesem Gebiet. Im Mittelpunkt des Konstitutions- 
problems stelit das a,fi-Dibenzoylglycerin, das gcmiiB der Formcln I —YI dargcstellt 
u. nunmehr krystallisiert erhalten wurde. Die starkstc Stiitzc fiir seine Konst. be- 
steht darin, daB es nach Spaltung yon Y in die opt.-akt. Komponenten in einer 
opt.-akt. Form gewonuen werden konntc. YI liefert nun ein Dibenzoylnitrobcnzoyl- 
glyccrin vom F. 114°, das ident. ist mit der aus Mononitrobenzoylghjcerin vom F. 107° 
bei ersclićipfender Benzoylierung gcwonnenen Verb. Ein isomeres Dibenzoylnitro- 
benzoylglycerin. vom F. 87° entsteht nun bei der Benzoylierung von Monobcnzoyl- 
monoiiitrobenzoylglyceńn vom F. 118°, das analog YI dargcstellt wurde. Auf Grund 
ihrer Bildungsweise ist diese Verb. ais c/.-Benzoyl-fi-nitrobcnzoyhjhgccrin aufzufiissen, 
denn ihre Vorstufe, das 0-Bcnzoigl-Or-nitrobcnzoyl-y-aminopro])enylcnglykol (gemaB Y), 
gelit in alkal. Medicn in O-Benzoyl-N-nitrobenzoyl-y-aminopropciiylglykol iiber. 
Aus Analogiegriinden darf man mm mit Siclierheit annelimen, daB bei dieser Acyl- 
wanderung der Substituent in ^/-Stcllung bevorzugt wird. Von diesem a-Bcnzoyl- 
fi-nitrobcnzoylglyccrin gelangt man zu cinem Benzoyldinilrobciizoylglycerin, das sich 
auch aus Mónobenzóylglycerm vom F. 36° bei der Einw. von Nitrobenzoylclilorid 
bildet. Daraus folgt fiir dieses die Struktur ais «-Glyeerid u. aus der Verschicden- 
heit der beiden Dibenzoyluitrobcnzoylglycerine die gleichc fiir das Mononitrobenzoyl- 
glycerin vom F. 107°, was im Einklang stelit mit ihren Bcziehuiigen zum Aceton- 
glyccrin. Vf. betont indessen, daB dic Konstitutionsbest. von Glyceriden, dic sich

R -0-C II2-CH-— ----------- CIL
II '  ó —C IK C A )—ŃH 1 k -o -c h , c i i o h . c h 2. n i l . h c i

R .O .CIL-CH ----------------CII, IY  R • OCir2• CIIOH■ CH2• N il—-R'
i

III  O—CII(C,.II,)—N—R' y  R. o-CIL-CIIOR'-CII... NIL-IIC1

R == CO-CcII- R' =  —C 0.C cH5 oder — COC0II1NO2
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lediglich auf chem. Umsetzungen derselben stutzen, nie absolute Siclierheit gewalir- 
leisteu, sondern nur den Bang von Walirsclieinlichkeitsbeweisen haben, da man 
stets mit Umesterungeu rechnen muB.

Y ersuche. u-Benzoyloxy-fi-oxypropyl-y-aminchlorhydrat aus Chloroxypropyl- 
benzamid mit W. bei 100°; aus CH3OH -f- A., F. 165,5°. Daraus mit NaN02 u. 
vord. Essigsaure a-Benzoylglyceńn, das nach Neutralisation der Saure mit KHC03 
mit A. ausgeschiittelt u. durch Beliandlung der fith. Lsg. mit Zn-Staub -f- YCrd. 
HC1 von N-Yerbb. befreit wird. Diese Rcinigung ist stets bei der Darst. von Gly- 
ceriden aus Aminoverbb. erforderlicli. Selbst in den so gereinigten Prodd. mit lioch- 
molekularen Fettsiiurekomponenten findet man zuweilen noch bei der quantitativen 
Analyse bis zu 1% N. — II , C„H 1!0 3N, aus I  mit Benzaldehyd in Ggw. von W. 
u. K2CO.,. Scliweres 01, das bald krystallisiert. Aus CCI, mit PAe., F. 76°. — 
p-Nitrobenzoyldeńii. (entspreehend III), F. 95—96°. Daraus mit konz. HC1 in Essig- 
ester O - Benzoyl - N-nitrobcnzoyl-y-aminopropylcnglykol, ClrHI00 0N.;,, aus verd. A. 
F. 129°, ident. mit dem friiher beschriebenen Prod. — Bei der Benzoylierung in 
Pyridin -)- Chlf. liefert I I  ein Gemisch yon Stereomercn entsprechend I I I ,  das mit 
konz. HC1 in A. 0,N-Dibcnzoyl-y-amińopropylenglykol (IY) vom F. 109° ergab. 
Daraus wie friiher beschrieben Y. Das daraus gewonnene ec,fi-Dibenzoylglyceńn 
wurde in der oben angegebenen Weise von N-Verbb. befreit u. krystallisierte nach 
langem Aufbewahren. Durch hiiufigcs UmruTn>en u. Zusatz yon wenig Lg. wird 
die Krystallisation sehr gefordert. Nach 2—3-maligem Umkrystallisieren aus A. 
mit PAe., F. 57—58°. Daraus a,fi-Dibenzoyl-ct-(p-nitrobcnzoyl)glyccrin, F. 114°. Aus- 
beute 93%. — Zur Spaltuug yon Y in opt.-akt. Komponcnten wurde diesmal nicht 
das eliinasaure Salz, sondern das Kondensationsprod. mit Helicin yerwendet. Gelbes
01, das beim Schiitteln mit W. u. A. krystallisiert. Aus CH3OII mit W. Kjrystalle 
yom F. 175—176° u. [cc]D =  —46° (Eg.). Die Spaltung mit der 6-fachen Mcnge 
HC1 bei 60° fiilirte zum 1-0,0-Dibcnzoyl-y-aminopropylenglykolchlorhydrat, aus Eg. 
mit A., F. 179°, [«]„19 =  —14,07° (50%ig. A.). — 2-Phenyl-o-chlor»iethyloxazolin, 
C10H 10ONC1 (YII), Chlorhydrat aus Chloroxyproylbenzamid u. Thionylclilorid. Die 
freie Base ist ein Ol yom Ivp., 120—123°, das in der Kiiltemiscliung krystallisiert, 
F. 25°. — Mit P. W einm ann. u-Jod-fi-oxypropylbenzamid, C10H 120 2NJ, aus Chlor- 
oxypropylbenzamid mit NaJ in Acetessigester 4 Stdn. im Dunkeln bei 90°. Aus 
Essigester gliinzendc, 6-seitige Tafeln vom F. 138—139°. In reinem Zustand wenig 
lichtempfindlich. Mit sd. W. entsteht sofort ci-Bcnzoyloxy-fi-oxypropylaminjodliydrat.
— Aus dem Amid mit Stearinsiiurechlorid u. Pyridin c/.-Jod-p-(stcaroyloxy)propyl- 
y-benzamid, das mit PCI5 in der Warme in das Chlorhydrat des u-Jod-fl-stearoyl- 
uxypropyl-y-amins, C21H420 2iSfJ, HC1, ubergeht. Aus Methylacetat yerfilzte Nadęli), 
mit A. ausgekocht, dann aus A. mit A. F. 90—93°. — a-Jod-ft-lauroyloxypropyl- 
y-benzamid, aus A. Nadeln vom F. 50—51°. Daraus mit AgN02 in sd. verd. A. 
Monolaurodioxypropylbenzamid vom F. 79—80°.

Mit E. Brand u. F. Dreyer. 0,N-Dilauroylaminopropylenghjkol, aus Essigester 
F. 82—83°, 11. in A., weniger in A., swl. in W. — ci-Lauroyl-fi-pahnitoiyldioxy- 
propyl-y-lauramin, aus yorst. Verb. mit Palmitinsaurechlorid; aus wss. Aceton 
biischelformige Niidelchen yom F. 55—56°, 11. in w. A., Aceton, A., PAe., weniger 
in CH3OH, swl. in W. — 0 ,0 ',N-Tńlawoyl-y-aminopropylciiglykol, aus Aceton 
F. 47—49°, fast unl. in W., sonst 11. — O, O’- "DUauroyl-y-aminopropylcnglykol, aus 
yorst. Verb. mit PC15 bei 100° bis homogeno Schmelze, POCl3 im Vakuum bei 60° 
yertrieben, Biickstand in A. gelost. Daraus das Oxalat, aus Essigester mit A. 
scidig gliinzende Nadeln vom F. 104—134°, 11. in w. Essigester, Eg., A., Bzl., 
weniger in Aceton u. A. Mit sd. W. starkę Schaumbildung ohne Lsg. — Chlor
hydrat, aus dem Oxalat mit CaCL in A., C2jH6łN 04ćl, aus Essigester zentr. Nadcl-
■ clien, fast unl. inW ., sonst mehr oder weniger 11. — a-Lauroyl-8 -palmitoyl-y-amino-
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propylenglykól. Das Oxalat wurde analog der yorst. Vcrb. bereitet u. yerhiilt sich 
ganz iihulich wie dieses. F. ganz unscliarf. — 0 ,N-l}ipahnitoyl-y-aminopropylen- 
tjlykol, Niidelclicn vom F. 90—91°, wl. in A., PAe., beBser in Aceton, 11. in Essig- 
ester. — a-Pahnitoyl-fi-lauroyldioxypropijl-y-palmitoylamid, aus Aceton u. Essigestcr 
Nadelchen vom F. 56—59°, 11. in PAe. — «-Palmitoyl-('?-lauroyl-/-aminopropylcn- 
glykol, Oxalat wic iiblich dargestellt, wl. in A., PAe., w. Aceton, 11. in w. Essig- 
ester, Eg., A.; F. ganz unscliarf. (Ztschr. f. pliysiol. Ch. 137. 27—46.) Oh l e .

Max Berg mann und Sebastian Sabetay, U ber u-Monoglyccńde hochmolehularer 
Fettsauren. (Vgl. vorst. Ref.) Durch Umlagerung von Chloroxypropyll<mroylanńd 
u. -słearylamid u. darauffolgenden Ersatz der NH3-Gruppe durćh OH gelangt man 
zu a-Monolaurin u. ci-Monostearin, die sieli ident. erwiesen mit den aus Aceton - 
glycerin dargestellten Monoglyceriden. Der sicliere Beweis fiir die angenommene 
Struktur besteht aber in der Gewinnung der opt.-akt. Formen dieser Glyceridc. 
Dabei ist indessen zu beacliten, daB diese selbst keine nachweisbare Drehung 
zeigen, obwohl die Monoacylaminopropylenglykole ein deutliches Botationsyermogen 
besitzen. Jedocli tritt aueh bei den Glyceriden diese Eigcnschaft in Erscheinung, 
wenn sie in SOCl2 untersuclit werden. Augenscheinlieh beruht die Wrkg. dieses 
Losungsm. auf einem Ersatz yon OH gegen Cl. Daraus gelit hervor, daB nicht 
nur dic hochmolekularcn Fettsauren das Drehungsvermogen bis zum Verscliwindcn 
herabdrućken, sondern daB aueh OH-Gruppen im gleiclicn Sinne wirken. — Aueh 
das opt.-akt. Dibenzoylglycerki gelit boi Einfiihrung eines Stearylrestes in ein opt. 
indifferentes Prod. iiber. Diese Befunde machen dic opt. Inaktiyitat der natiir- 
liehen Fettsaureglyceride yerstandlicli. Yielleicht fulirt aueh bei solchen Mono- 
oder Diglyceriden die Behandlung mit SOCl2 zur Aufdeckung der latentcn opt. 
Aktiyitat.

1 CH2 • CHOII • CIL HO-CH2.CH---------------CH2.
Ó • C(C11II23y -Ń  ' Ó • C(CnH23)= Ń

C„H23 • CO • O • CH2 • CH------------ CH2
m .  i i .

0-CH(C0II5)-NH
V ersuc lie . a-Ghłor-j3-oxypropyl-y-lauroylamid, C15H3(j0 2iS;C1, aus 2-Phenyl-S- 

chhrmethyloxazblidin in Chlf. -f- Pyridin mit Laurinsaurechlorid bei 0°, dann 
24 Stdn. bei Zimmertemp, u. Aufspaltung des Lauroylderiy. mit rauchender HC1 
bei 0°, Aus CC14 mit PAe. mkr. Blatter vom F. 54—55°, swl. in W ., PAe., sonst 
mehr oder weniger 11. — Daraus mit SOC1, 2-Vndecyl-S-cldormcthyloxazolin, C15H2S- 
ONC1, ais Chlorhydrat vom F. 96—98°, 11. in W. unter hydrolyt. Spaltung, Ab- 
schcidung der freien Base. Wird von Mineralsauren in der Warnie raseli in 
u-CIdor-^-lmtroyloxypropylaminchloyhydrat umgelagert, F. 86—87°. — Jodoxypropyl- 
lauroylamid, Ci5H30O2N J, aus der entsprechendcn Cl-Verb. mit NaJ in Acetessig- 
ester im Dunkeln; aus verd. CH3OH Nadeln oder Blatter vom F. 55—56° unter 
Gelbfarbung. — a-Lauroyloxy-fl-oxypropyl-y-aminchlorhydrat, C15H3I0 3K-HC1, aus 
a-Chlor-ft-oxypropyl-y-lauroylamid mit W. bei 100° 1,5 Stdn. Dic wis. Lsg. sphaumt 
stark beim Eindampfen. Aus Chlf. mit A. oder aus W. mit rauchender HC1 bei 
0° perlmuttergliiiizcnde Blatter von unscliarfem F., swl. in A., PAe., sonst mehr 
oder weniger 11. Die Wanderung des Lauroylrestcs vom N zum O yerliiuft in zwei 
Pliascn. Arbeitet man in Ggw. yon 1 Mol. KOII, so lśiBt sich das Zwischcnprod. 
C15H2e0 2N, entweder 2-Undecyl-S-oxypcntoxazolin (I.) oder 2-Undccyl-5-oxymethylox- 
azolin (H.), abfangen. Aus CH,OIT mit W. Krystallc vom F. 75—76°. — 2-Phenyl- 
o-(lauroyloxymcthyl)-oxazolidin, C22H350 3N (III.), aus «-Lauroyl-^-aminopropylen- 
glykol u. Benzaldehyd, aus PAe. Nadelbiisehel vom F. 62°. Daraus iiber das 
Stearoyldcriw 0-Lauroyl-N-stearoylaminopropylenglykol, F. 98°. — l£-Dioxypropyl- 
lauroylamid, Ci5H3l0 3N, aus der Cl-Verb. mit verd. KOII. Aus Chlf. mit PAe.
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Krystalle vom F. 99—100. — a-Monolaurin, CI5H30O4, durch Diazotierung vou 
«-Lauroyldioxypropylamin u. Rcinigung mit Zn-Staub u. IICI, die durch Zusatz vou 
ctwas PtCl., beschleuuigt wird. Aus PAe. fcttig gliinzende Platten vom F. 62 bis 
63°. — Die Spaltuug des «-Lauroyloxy-^9-oxypropyl-/-aniins in dic opt.-akt. Kom- 
pouenten gelingt mittels saurcm zuckersaurem Kalium "u. zwar indem man auf
1 Mol. Amin nur */2 Mol. des K-Salzes verweudet. Dabei krystallisicren mkr. 
Drusen des zuckersauren Salzes, dic mit wenig IICI zerlegt, dann mit konz. IICI 
ais Chlorhydrat wieder abgeschieden werden. Ais d-Form wird diejenige Komponento 
des Aniins bezeichnet, dereń Chlorhydrat in A. rechts dreht. Diese Form liefert das 
schwerer 1. zuckersaure Salz. Hat man Impf krystalle desselben zur Verfugung, so 
geniigt 2-malige Wicderholung der Fraktionicrung zur Erziclung eines rcinen Pra- 
parates. Das d-Chlorhydrat zeigte [«]D18 =  +12,5°, das aus den Mutterlaugen gc- 
wonnene 1-Chlorhydrat [«]D18 =  —11,0° (A.). Das daraus gewonneuc (/.-Mo>iolauriii 
vom F. 62—63° zeigte keinc Dreliung, auch nicht auf Zusatz von Borsiiure, ebenso- 
wenig die folgenden D eriw .: a-Lauro-u',[3-distearin, vom F. 49—50° in C2II2C14 
u. das Diplienylurełhan des Monolaurins. Das «-Monolaurin aus d-Chlorhydrat 
drehte in SOCl2 nach links, das aus der 1-Verb. nach rechts. — u-Clilor-B-oxy- 
propyl-y-stearoylamid, C21H420 2NC1, aus CC14 mit PAe. rhomb. Platten vom F. 77 
bis 77,5°, unl. in PAe. — Salzsaures u-Stearqyloxyl-fi-oxypropj/l-y-amin, CoIH.130 2lSr, 
HC1, aus W. mit raucli. IICI bei 0° óder aus Chlf. mit A. perlmutterglanzende 
Tafeln oder Bliitter ohne ausgepriigten F., 1. in W., A. u. Eg., mit w. Bzl., Chlf., 
CCI., u. Essigester entstelien melir oder weniger getriibte F il., swl. in Aceton, A., 
PAe. Mit der mehrfachen Menge sd. W. entsteht eine von Blasehcn durchsctztc 
glasklarc, gallertige M., die beim Abkuhlen dunnfliissig u. triibe wird unter Ab- 
scheidung mkr. Krystalle. Mit yiel sd. W. klare,. dickflussige Lsg., dic leiclit 
scliaiunt u. beim Abkuhlen triibe wie Seifenlsg. wird. Diese Verhaltnissc 
zeigen, daB fiir das Verh. der Seifen zu W. zum erhebliclien Teil die besondere 
Natur der Fettsiiurekomponente ver'antwortlich zu machen ist. — 2-Plienyl- 
o-(słearoyloxymełhyl)-oxazolidin, C28II4J0 3N, aus A. liingliche Tafeln vom F. 80°. — 
a,p-Diox>jpropyUtearoylamid, aus dcm vorst. Chlorhydrat mit 1 Mol. KOlI, aus 
Chlf. mit A., F. unscliarf bei ca. 105°. — u-Monosteańn, C2lII420 4, aus Chlf. mit 
PAe., dann aus A. oder PAe. rhomb. Tafeln vom F. 81—82°. Die Spaltuug des 
«-Stearoyloxy-|?-oxypropylamins in die opt. Komponenten gelingt auch liier mit 
zuckersaurem Kalium, wobei sieli gleiclifalls die d-Verb. ais dic schwerer losliche 
abscheidet. Nach dreimaliger Fraktiouierung u. jedesmaliger Zuriickycrwandlung 
in das Chlorhydrat wurde schlieBlicli fiir dieses [«]D" =  —|—10,5° (A.) gc- 
funden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 137. 47—61. Dresden, Kaiser-WlLHELM-Inst. 
f. Lederforschung.) Ohlh.

W. Tschelinzeff, U ber die Sauerstoffberbindungen. Untersuchungćń iiber _ dic 
relativc Spanmmg der liohcrcn Vałenzen des Sauersłoffs bei verschiedenen Klassen 
urgaimchcr Verbindwigen. Um die relative Affinitiit des O in O-lialtigen Vcrbb. 
(z. B. bei B. von Additionsprodd. oder Zwischenyerbb.) festzustcllen, wurde eine 
Benzollsg. von C-JIbOMgJ (erlialteu durch Einw. von A. auf C,H7MgJ) mit yer- 
scliiedenen organ. Verbb. yersetzt u. die dabei entwickeltc Warmemcnge (pro 
Grammol.) bestimmt. Die Zalil der Moll., die durch 1 Mol. C2H6OMgJ addiert 
wurde, wechselt zwisehen 1—3. Einfuhrung eines 4. Mol. zeigte keine Wiirme- 
entw. — Von Alkoholen wurden untersucht: I. Al koho l e  der  F e t t r e i h e  (Addition 
yon 1—3 Mol.): a) primare: 011,011, C2H.OII, n-C3H ,0H , i- u. n-C4H0OII, i-C*Hu <M,
C,HI5ÓH, CaIIn OH; b) sekundiire: C3II,0H  u. C4II0OII; c) tertiare: C4II9OII u. 
CsHjjOH. Aus den im Original angegebenen Tabellen folgt: die primitreu Alkohole 
entwickeln am meisten Warnie, dann folgeu sekundiire u. schlieBlicli tertiiire. Ver- 
gleiclit man die Wiirmeentw. der Alkohole mit gleichem Mol.-Gew., so ergibt sich,
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daB dic primiiren am meisten Wiirme cntwickeln, dann folgen die sekundiiren ii. 
sclilieBlicli dic tertiiiren. Bei letzteren (C6H,,OH) wird bei 2 u. 3 Mol. keine 
Wiirme mehr cntwickelt. Im ttbrigen zeigt sich, daB mit steigendem Mol.-Gew. die 
Cal.-Zahl klciner wird. — II. Ar omat .  Al koho l e :  a) primSre: C„HS• CII : C II• 
CHjOII, C„H5(CHS)3QH u . C8H5CHsO II; b) sekundiire: (C0II6)(CH3)CHOlI, (C0II5)2- 
CHOII; c) tertiiire: (C^I^COH. Hieraus ergibt sich, daB die Cal.-Zahl kleiner 
wird in dem MaBe, wie C0II6- u. OII-Gruppe sich niihern; bei Gruppe c ist der 
Wert — 0. Alkohole der Gruppen I. u. II. mit demselben Mol.-Gew. cntwickeln 
annithernd dieselbe Wiirńiemenge. — III. T e r p e n a l k o h o l e :  a) sekundiire: 
d-Borneol, Isoborneol u. Menthol; b) tertiiire: Terpineol; es ergeben sich dieselben 
Erseheinungen wie bei den vorigen. Es werden nicht mehr ais 2 Mol. Alkohol 
addiert. — IV. Pl i enol e :  GgH6OH, o-, m-, p-C6H4(CH3)OH, Tliymol, Carvacrol, 
o-, ni-, p-CIC,>11,011, p-BrC.H.OH, 2,4,6-C0II2Cl3OH, 2,4,6-CaH2Br3OH, u- u. 
/?-C10II7OII. Dic durch ihre. Addition bedingten therm. Wrkgg. niihern sich denen 
der tertiiiren Alkohole; Einfuhrung von Alkyl in den Kern bat wenig EinfluB; 
Einfuhrung von Halogen erhijht die Cal. bei p- u. m-Derivv. u. Y e r m in d e r t  sie 
stark fiir die o-Verbb. Bei den 4 lctztgenannten Verbb. ist die therm. Wrkg. sehr 
gering.

Einige Moll. konnen andere, die an IlOMgJ addiert sind, aus diesem Komplex 
Yerdriingen. Diese Umsetzung hiingt vou therm. Verhiiltnissen ab; z. B.: 
C2H5OMgJ ■ 3 C8H80H  +  3 C2HsOH =  C2II6OMgJ • 3 C2II6OII +  3 Ć0IISOH + 15 ,94  Cal.

Dic Wiirmetonung dieses' Umsatzes kann im voraus bereclinet werden; es er
gibt sich z. B. fiir die angefttlirte Rk. Additionswiirme fiir das 1. Mol. C2II6OII =  
12,78, fiir das 2. == 9,15, fiir das 3. =  7,70, Summę fiir 3 Mol. =  29,63 Cal.; 
Additionswiirme fiir das 1. Mol. C0HsOH =  5,06, fiir das 2. =  6,38, fiir das 3. =  
2,74 Cal.; Summę =  14,18, woraus sich der W ert 15,45 Cal. ergibt. — V. A tlier. 
a) der Fettreihe: C2H5OC2H6 u. CdHuOCjHji; b) der aromat. Reihe: C0H5ęH 2Ć)CaH5, 
C0II5OCH3, C0H6OC2Hs, (CJIJoO, u- u. ^-C10H;OC2H5. Die therm. Wrkgg. sind 
liier sehr gering; es folgt daraus, daB Ersatz yon II des alkoh. OH durch Alkyl 
die holiere Wertigkeit des O yermindert; bei den Phenolen wird die dadurcli ent- 
wickelte Wiirme auf 0 herabgedruckt (CoILOII =  12,78 Cal., C2HsOCsHs — 
5,05 Cal., C.II-OCJI, =  0 Cal.). — VI. Ke t one :  a) der Fettreilie^ CII:lCOCIL, 
CII3COC2H3, CH3COC3H7, CH3COCcII13; b) der aromat. Reihe: C6HsCOCH3 u. 
(CJIrJzCO. Es werden (mit Ausnahme des letzteren) 1—3 Mol. addiert. Bei 
Addition von 1 Mol. an C2H5OMgJ werden melir Cal. entwickelt ais bei allen 
bislier genannten Verbb.; die Addition des 2. u. 3. Mol. hat jedocli nur geringe 
Wiirmebildung zur Folgę. Gruppe V Ia zeigt gegeniiber VIb nur geringe Unter- 
schiede. Einw. von A. auf die Additionsyerb. mit 3 Mol. Aceton ftthrt nur zum 
Ersatz yon 2(CH3)2CO nach folgender Gleichung:

CsH5OMgJ • 3 CHjCO CHj +  3C2H|ÓH =
CoHjOJIgJ ■ CH3COCH3 - 2 CaIlsOH +  CJ1501I +  2CII3COCH3.

Ubertrifft die Additionswiirme des 1. Mol. C2H5OH die des 1. Mol. Keton, so 
werden 3 Mol. Keton durch 3 Mol. Alkohol ersctzt (Beispiele im Original.) —
VII. Kompl exe  mi t  Es t e r n :  a) der Fettreilie: HC02C2H5, ClI3COaC2H5, C jIIj. 
C02C21I5, i-C3II7C02C2H3 u. i-C4H9C02C2H6; b) der aromat Reihe: C6H5C02C2II5 u. 
C0II-CO2CfiH6. Diese Komplexe gleiclien sehr den aus Ketonen, u. aus Analogie- 
grttnden ist zu sclilieBen, daB nur der O der CO-Gruppe wirksam ist, es sich also 
um Carbonylkomplexc handelt. Der Umsatz der Komplexe mit 3 Mol. Ester u. A. 
kann, je nach den therm. Verliiiltnissen, nach A oder B erfolgen (Beispiele im Ori
ginal). — Die Komplexbildung yon C Jf60MgJ mit Siiuren kann therm. nicht ver- 
folgt werden, da die Mg-Verb. durch sie zers. wird. Aus Analogiegrttnden ist 
jedocli zu sclilieBen, daB in der. COOII-Gruppe der EinfluB yon O yon CO stiirker
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ist ais O yon OH. — Ko mp l e x e  mi t  Di me t h y l p y r o n .  Die Unterss. friihercr 
Autoren (Collie u. T ik l e , sowie Baeyer u. Vilłiger) geben den Komplesen 
A. ROMgJ• 3 C^HjCO.C.Hj +  3 C,IIsOH == R0MgJ-3C2H50H  +  3C4II3C02C jr5

O R
B. 6

] i O M g J  • 3IIC O 2 (X +  3 C2H50H  =  ^ C¥"fT]|CH
ROMgJ • 2 C2H50H  • HC02 C2H5OH +  II3C ■ d l  J e  ■ CH3 

CJIj.OII +  2HCOsC2II5 O
iC  "x

entweder Form C oder D. Nimmt man an, daB ein Komplex nacli C dem Furan-, 
einer nacli D dem Cliinonkomplcx beziiglicli seincr Wiirmetommg bei der Addition 
an GjHjOMg.J gleichen muC, so fiillt die Entscheidung zugunsten von D aus, denn 
C2HcOMgJ +  Dimetliylpyron =  10,69 Cal., Furan =  0 Cal. u. Chinon =  11,32 Cal.
— Einw. von C2HsOMgJ auf Thiophen u. Pyrrol erfolgt ebcnso wie beim Furan 
olme Warmeentw. (Buli. Soc. Cliim. de France [4] 35. 741—53.) H aberland .

K. v. Auwers und 0. Jordan, Uber Anilidoflavone. Vff. haben die Konst. 
eines intensiy gelben Korpers aufgckliirt, der nacli fruheren Beobachtungen von 
A u w er s  u. MDl l e r  (L ieb ig s  Ann. 364. 168; C. 1909. I. 918) bei der Einw. von 
Anilin ani o-Chloracetobenzoyl-p-kresol, CH3 • C8H3(CO ■ CH»C1)(0 • CO ■ C(1II5) ais Neben- 
prod. nehen N-Benzoyl-ó-pKenylglycylĄ-kresol, CH3-C0Ha[CO-CH2-N(CO-C(jHj,)-C0H5] 
[OH] entsteht. Fragliche Yerb. ist 6-Methyl-3-anilidoflavon (I.). Das primiir ent- 
stehende o-Phenylglycyl-p-kresol- O-benzoat, CH, • C0H3(CO • CII2 • NH • C0H-)(O ■ CO • C,.IIj, 
reagiert bei niedriger Temp. uberwiegend unter Wanderung des CO-C0H6 an den 
N, bei hoherer Temp. unter W.-Abspaltung zu I. Das entsprechende O-Acetat liefert 
gar kein Flayon, das Anisoat liefert nur Flayon, entsprechend der yerschiedenen 
Wanderungsgeschwindigkeit der Acylgruppen. Das Flayon I. liiBt sieli in der NII- 
G-ruppe acylieren, aber nicht alkylieren. Die am N oder in der CH2-Gruppe sub- 
stituierten Deriyy. des o-Phenylglycyl-p-kresols geben keinen RingscliluB zum 
Flayon. Dnrcli Na-Atliylat wird der Ring des Flavons I. wieder aufgespaltet. 
Irgend eine andersartige Synthese von I. gelang nicht. Analoge Arylaminoflayone 
konnten nur mit solelien Arylaminen erhalten werden die dem Anilin an Charakter 
nalie stehen. Verwendung auderer Phenole an Stelle des p-Kresols fiihrte in den 
meisten Fiillen zu analogen Flayonen, die sieli aber im Falle des Resorcins nicht 
isolieren lieBeu. Die Farbę der Arylaminoflayone wechselt yom BlaBgelb bis zum 
kriiftigen Orangerot.

CO

Ve r s u c h e. G- Methyl - 3 - anilidoflavon, 
C22H170 2N (I.). Goldgelbe Nadeln aus Lg., 
F. 133—134°, 11. in A. u. Eg., zwl. in A. —

• C22H1J0 2N, HC1. Rotes Krystallpulyer in 
A., yon W, zerlegt.—Acetyherb. C24H190 3N. 

Farblosc Nadeln aus A., F. 165—167°, 11. in Chlf., wl. in A. Lsg. in konz. I12S04 
orange mit gruner Fluorescenz. — Benzoylverb. C29H210 3N. Fast farblose Nadeln
aus A., F. 154—155°, 11. in Chlf,, zll. in Eg. u. Bzl., wl. im A. u. k. A. — Das
Methylanilidoflayon gibt in CS2 mit Br2 in der Kalte ein unbestiindiges dunkelrotes 
Additionsprod. (F. ca. 80—85°), in der Hitze 6-Methyl-3-p-bromanilidoflavon, 
C22H 1(S0 2NBr (II.). Entsteht auch aus Chloracetokresolbenzoat u. p-Bromanilin.

CII,
I.

V j -n h -c ,il

c -c0h 5

co
i- ^ > |c -n h -c6h 4-o c h 3

C.CaH4-0CH3
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Goldgelbe Nadeln aus A. oder Bzn., F. 154° (co-Anilidoacetophenon gibt mit Phenyl- 
hydrazin schon bci gewohnliclier Temp. Phenijlglyoialoaazon). — 6-Methyl-3 -[2"-7ne- 
łhylanlido]flavon, C23II190 8N. Aus dem Benzoesiiureester des Chloracetokresols mit 
o-Toluidiu. Goldgelbe Nadeln, F. 107—108°. Lsg. iu kouz. I i2S04 tiefgelb mit 
griiner Fluorescenz. — 6-Methyl-3-[3"-methylanilido]flavo?i. Mit m-Toluidiu. Gelbe 
Nadeln, F. 118—119°. — 6-Methyl-3-[4"-methylanilido]flavon. Gelbe Nadeln, F. 149,5°.— 
d-Methyl-l'-met!ioxy-3-anilidoflavon, C23H 190 3N. Aus dem Anissiiureester mit Anilin. 
Goldgelbe Nadeln, F. 151—152°. Lsg. in konz. II2S04 orange, mit griiner Fluores
cenz. — 6-Methyl-d',4''-dimethoxy-3-anilidoflavon, C24H210 4N (III.). Aus dem Anis- 
siiureester u. p-Anisidin. Zwei Formen: orangegelbe Platten aus A., F. 143°, nach 
einigeu Tagen F. 165—160° (danehen entstand N-Anisoyl-o,p-methoxyphenylglyeyl- 
p - kresol, C ,iB ^04N =  (CH3) (OH)C8H3 • CO • CH, • N(CO • C0H4 ■ OCII3) • C()II4 • OCH3. 
Farblose yierseilige Platten aus A., F. 172—173°, 1. iu Alkalieu. — 6-Mełhoxy-3-anilido- 
/lavon, C22HI70 3N. Gelbe Nadeln, F. 133—134°. (o-Chloraceto-p-methoxyphenolbenzoe- 
saureesłer, C10H13O4Cl. WeiBc Nadeln oder Prismen aus CH30H, F. 9(i—97°, zll. in 
A.). — 6-Methoxy-3^"-methylanilidoflavon, C23H190 3N. Gelbe Nadeln, F. 162,5—163°,
11. in A. u. Chlf., wl. in A. — 6-Mcthoxy-3^1",4"-dimethylanilidoflavon, C2J I 210 3N. Mono- 
kline, grungelbe, stark pleochroitisehe Nadeln, F. 95—96,5°. — 6-Methoxy-3,d"-meth- 
oxyanilidoflavon, C23HI00 4N. Hellorangegelbe Nadeln, F. 120—121°. — (o-Chloraceto- 
p-metlioxyplienolanissdureester, C17I11:,05C1. WeiBe Nadeln aus CH30 II oder Bzl.,
F. 109,5—110,5°, wl. inA.) — 3-Anilidoflavon, C21II160 2N. Ilellgelbe Nadeln, F. 116°.
— (o-Chloracetophenolbenzoesaureester, C16IIn 0 3Cl. Farblose Siiulen aus Bzn. oder 
CIIjOH. F. 81—82°, bei 75° Erweichung.)

o-Aceto-p-kresolatliylather; Cn H140.2. Nadeln aus PAe., F. 44—45°,' 11. in den 
meisten organ. Mitteln. — p-IIomosalicylsaureathylesterathyUither, CI2Hla0 3. Kp.10 143 
bis 143,5°. — o,N-Methylphcnylglycyl-p-h-esol, C^HuOoN =  (CITj^OIl) ’CaH3 • [CO • 
CIL, -N(CH3) • Ojllj]2. Aus o - Chloraceto-p-kresol u. Methylanilin. Blattchen aus 
CH3OH, F. 87—88°, 11. in Chlf., Eg., Bzl., zwl. in A. — Benzoesaweester, C23H210 3N. 
Gelbliche Nadeln aus A., F. 120—121°, U. in A., Bzl., wl. in A., citrouengelb 1. in 
konz. IL.SO,. — o-a-Brompropio-p-h-esolanissaurecster, CI8Hn0 4Br. Prismen aus 
CII3OH, F. 86,5—87,5°. — o-u-Methylphenylglycyl-p-kresol, C1(!H 1702N =  (CII3)4 
(OH)'C0II3[CO-CH(CH3)-NH'C0H6]2. A us o-Brompropiokresol u. Anilin. Nadeln 
aus A., F. 96,5—97,5°. — 2-Chloi-aceto-5-methoxyphenolanissaureester, Ci;n ir>0 &Cl. 
Nadelu aus Aceton -[- A., F. 152,5—153°, wl.- in A. — 0,N-Diacetyl-o-plienylglycyl- 
p-kresol, C10H19O4N. Prismen, aus A., F. 123—124°. Liefert bei gelindcm Erwiirmen 
mit NaOH N-Acetyl-o-plienylglycyl-p-kresol, C17H170 3N. Vierseitige Blattchen aus
A., F. 152—153°. (Journ. f. prakt. Ch. 107. 330—57. Marburg.) PosNEit.

P. Lebeau, U ber die tliermische Fraktionierung der 'gasformigen Pyrogenisations- 
produkte einiger bestimmłen Vei-bindungen. (Ygl. S. 1539.) Die friiher fiir teclm. u. 
Naturprodd. untersuchte Abhiingigkeit der bei Erhitzung abgegebenen Gasmengen 
von der Temp. wird nun fiir chem. Verbb. ermittelt. Im Original siud Kur\ren fiir 
die Starkę, Saccharose, Glucose u. Casein angegeben. Die Saccharosekurye yerliiuft 
iiber der der Glucose u. anniihernd parallel zu derselben, die Kurye der Stiirke 
besitzt ein steiles Masimum bei 300°. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 2256 
bis 2259.) Bikerm an.

E. Biochemie.
Budolf Hober, Zur Theorie der bioelektrisehen Kełłen. Die bioelektr. Ketten 

sind nicht den „Ólketten“ (ygl. B eu tnek , Die Entstehung elektr. Strome in leben- 
den Geweben, Stuttgart 1920), yielmehr den „EiweiBketten“ (ygl. Mond, PflO gehs 
Arch. d. Physiol. 203. 247), worin das unl. EiweiB ais Zwischenphase dient, ana
log: sie sind durch keiue besondere Empfindlichkeit den organ. Salzen gegeniiber
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ausgezeichnet, dic fiir die Olketten charakter, ist. (Ztselir. f. physik. Ch. 110. 142 
bis 146.) B ik er m a n .

W. Mestrezat und M. Janet, Der Dispersitdtsyrad der elcklrolytischen Broto- 
plasmakolloide und seine Beziehung zur Mineralcrnahrung der Zelle. Eine osmot. 
Zelle aus Kollodium enthiilt 40 cem scliwacher NaCl-Lsg., die AuBenfl/ ist eine 
Lsg. von 1,2—4 g Scife u. 2 g NaCl in 400 cem W. In den ersten Tagen sammelt 
sich NaCl in der Innenfl. an, dann werden die NaCl-Konzz. innen u. auBen all- 
mShlicli ausgeglichen. Die in diesem Stadium befiudliche Seifenlsg. kann die un- 
gleiehniiiBige NaCl-Verleilung mit einer neuen Zelle nicht heryorrufeu; die Erschei- 
nirng ist also nur vom gel. Kolloid abhiingig. Vff. bringen sie in Zusammenhang 
mit dem Dispersitiitsgrad der Seife, der das die Konzentrationsunterschiede regclnde 
DoNNANsche Glcichgewicht stark beeinfluBt. DaB die allmiihliche YergroBerung 
der Scifenteilchen mit dem Erloschen der Fiihigkeit, den Effekt zu bewirken, Hand 
in Hand gcht, wird durch Viscositiits- u. Leitfiiliigkeitsmessungen, durch Auftreten 
feiner Flocken in alicrcn Lsgg. u. dadurch bewiesen, daB der Ausgleicli der NaCl- 
Konzz. durch Zusa‘z koagulierender Salze (Alaun) rasch herbeigefUhrt wird. Ahn- 
lich wie Seife verh:ilt sich die Gelatine; hier kann Formol ais Koagulator u. Be- 
sclileuniger wirken. — Im Dispersitiitsgrad des Protoplasmas stelit der Zelle ein 
Mittel zur Verfiigung, das osmot. Gleichgcwicht mit der Umgebung beliebig zu 
Yerschieben u. somit don Ans- bezw. Eintritt von Mineralsubstanzen in die Zelle zu 
reguliereu. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 2281—83; C. r. soc. de biologie 91. 
145—47. 428—30. Paris, Coli. de France.) Bikerman.

E,. Enzym  chemie.
Muriel Elaine Robinson, Vergleich gewisser Oxydationsenzyme da- hoheren 

und niederen Bflanzen. Die Oxydascn der hoheren Pflanzen sollen aus Brenz- 
catecliin, Oxygenase u. Peroxydase, die der Basidiomyceten aus Peroxy.dase u. 
einem enzymartigen Peroxyd bestehen. Die Verss. von OnŚLOW (Biocbemical Journ. 
14. 535; C. -1921. I. 32) u. von Ga lla g h er  (Biocliemical Journ. 17. 515; C. 1923. 
III. 1624) konnteu bestiitigt werden. (Bioehemieal Journ. 18. 543—48. Cambridge, 
Univ.) - A. R. F. H e ss e .

Mui'iel W heldale Onslow, Oxydalionsenzyme V II. Die Orygenase der hoheren 
Bflanzen. (VI. Biocliemical Journ. 17. 216; C. 1923. I I I . 862) Gegeniiber der An- 
sicht von G allag her  (Biocliemical Journ. 17. 515; C. 1923. H I. 1624), der die 
Blaufśirbung von Guajacol niclit auf eine Oxygenase sondern auf die Wrkg. einer 
autoxydablen lecithinartigen Substanz zurUckfiihrt, betont Vf. daB man die Thermo- 
labilitiit dieses Katalysators nachweisen kann. (Biocliemical Journ. 18. 549. Cambridge, 
Univ.) ‘ A - R- li'- H e s s e .

Paul Fleury, Untersiichungen iiber Laccase. I. Untersucliungsmethode (Buli. 
Soc. Chim. Biol. 6. 436—48. — C. 1924. I. 1939). A. R. F. H e ss e-

Paul Fleury, TJntersuehungen iiber Laccase. H. Gesetze der Laccasetmrkung. 
(I. ygl. vorst. Ref.) (Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 4 4 9 -6 3 . -  C. 1924.1. 2375). A .R.F.II.

C. Stapp, Weiłere Beitrdge. zur Kenntnis der Bakłerien fenncnte. Uber Iiatalase 
wid Beroxydase bei Bakterien. (Vgl. Biochem. Ztschr. 141. 42; C. 1924. I. 347.) 
Bei Bakterienkulturabstrichen, die 10 Jahre lang in angetrocknetem Zustande auf- 
b e w a l i r t  waren, waren auBer bei Bact. alvei die vegetativen Formen a b g e s t o r b e u ,  
die Sporen dagegen nocli entwicklungsfiihig. Katalase war in Bact. alvei am 
stfirksten (in Sporen wie in den Stiibchen), schwacher in Streptoeoccus apis, sehwach 
in Bact. coli commune, Bact. flavorescens u. Vibrio Dunbar. Im Erreger der 
Krebspest war die Katalase zerstort. Peroxydase (Benzidinrk.) war nur in Strepto- 
coccus apis nicht melir nachzuweisen. — Waren die Kultureu vor dem Eintrocknen 
mit CIIC13 - j -  Aceton Y e rse ^ z t, so war die Katalase nacli 3‘/2 Jaliren zerstort. —
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In manclien Fiillen wurde eine (nicht gesetzmiiBig yerlaufende) Aktivierung der 
Katalase durch KNOa festgestcllt. — Durchleiten yon 0 2, H2 oder N, hatte keinen 
EinfluB auf dic Katalase. — Die Inaktiyicrungstemp. der Katalase ist bei den 
cinzclnen nichtsporenbildcnden Baktcrien yerschieden; immer gcniigt 15 Min. 
lauges Erhitzen auf 80° zur Zerstorung; dic Katalase der Sporen bleibt wic ihre 
Eutwicklungsfiihigkeit auch bei Erhitzen auf 100° erhalten. :— Anaerob gczUchtete 
Bakterien waren wesentlich katalaseiirmer ais bei Os-Zutritt gewachsene derselben 
Art. — Das Optimum der Katalasewrkg. yon Bact. prodigiosns, Staphylococcus 
pyogenes albus u. aureus liegt zwischen p j  =  6,5 u. 7,0; die Katalase ist bei pf[ 
9,1 u. bei pH 3,1 noch wirksam. — Vorbehandluug der Bakterien mit IIC1 u. nacli- 
folgende Neutralisation oder CS2 oder CIIC13 schiidigten die Katalase je nach der 
Bakterienart yerschieden stark. — 1 Si de. Einw. von 0,008% freiem Jod zerstort 
die Katalase. — Die Pcroxydase wurde in alleu Fallen nicht beeinfluBt. — Die 
Best. der Katalase erfolgt durch Messung der entwickelten Gasmenge in einer 
Gasbiirette, der ein birnenformiges GefiiS fiir Bakterienaufscliwcmmung -f- II20 2 
angesclimolzen ist (Abb. im Original). — Peroxydaae wird nachgewiesen dureli den 
griinen (oder blauen) Ring, der entstelit, wenn man die mit Benzidin -j- Eg. ver- 
mischte Baktericnaufschwemmung mit 3%ig. IJ20 2 iiberschichtet. — Diese Peroxy- 
dase is t'm it der yon W il l st a t t e r  u. Sto ll  (Lie b ig s  Ann. 416. 21; C. 1919. I. 
32.) aus Meerrettich erhaltenen nicht identiscli. Sie komrnt aber auch im Meer- 
rettich neben der Pyrogallol oxydierenden Peroxydase vor; man kami sic durch 
Extraktion mit Bzl. gewinnen; — Da alle Bakterien Peroxydase entlialten, ist der 
Blutnaclnoeis in Faeces usw. mit der Benzidinreaktion uiclit sicher. (Zentralblatt 
f. Bakter. u. Paraśiteuk. Abt. I. 92. 161—93. Dalilem, Biolog. Reichsanst. f. Land- 
u. Forstwirtsch.) A. R, F. H ess e .

Robert Robison und Katharine Majorie Soames, Die moglićhe Bedeutung 
der JTcxoscphobplwrs(,iurccstcr fiir die Knoclienbildung. U. Die Phosphatase des sich 
verknochernden Knoi-pels. (I. Ygl. R o h is o n , Biochemical Jo urn. 17. 286; C. 1923. 
III. 870.) Die in Knochen u. Knochenknorpcl cntdeckte Phosphatase ist auch in 
gleicher Mengc in Ziilmcn, besonders denen sehr junger Tiere, yorhanden. — Das 
Optimum liegt in einer Aachen Kurye zwischen pH 8,4 u. 9,4. Diese Rk. ist 
giinstig fiir die Fiillung yon Ca3(PO.,)._, u. CaC03. — Das Enzym spaltet auch 
Atliylbutyrat u. Triacetin, nicht aber Oliyenol u. Lecitliin. Es ist sicher yon Pan- 
kreasesterase yerschieden, da diese Phosphorsaureester nicht spaltet. — In Knochen 
von racliit. Ratten, die in Lsgg. yon hexoscmonophosphorsaucrem Ca -)- glycerin- 
pliosphorsaurem Ca bei 37° u. pH =  8,4 — 9,4 gelegt wareii, konnte (mit AgN03) 
Ablagerung yon friscliem Ca-Phospliat (Mikropliotograpliien) nachgewiesen werden.
— Das Enzym ist also fiir die Knoclienbildung wesentlicli; es wird walirscheinlich 
in der Gegend der Osteoblasten u. der hypertroph. Knorpelzellen abgesondert. 
Das pn -Optimum weist auf die Moglichkeit hin, daB liier die Rk. der Gewebefl. 
durch irgendwelche Einfliisse alkalischer ais die des Blutes gemaclit wird. — Fein 
zermahlene Knochen werden mit der 10—20fachen Menge W. (mit CIIC13 gesatt.) 
24 Stdn. extrahiert. Diese Extrakte lialtcn sich bei 0° mit Antiscptikum melirere 
Monate lang fast unyeriindert. Die Best. erfolgt so, daB 0,5 ccm Extrakt -f- 0,2 ccm 
CHClj 0,1 ccm 0,2% Lsg. yon Plienolrot oder Thymolblau -j- 0,3 ccm 7r.o 
n.-NaOH oder '/so i>--H2S04 oder W. auf 1 ccm Kaliumhexosemonophosphat (=  
2,64 mgP) oder 1 ccm glycerinmonopliosphorsaures K (=  2,66 mgP) wiihrend 18 Stdn. 
bei 37° einwirken; dann wird das anorgan. Phosphat nach der friilier beschriebenen 
Methode (1. e.) bestimmt. Die Spaltung betriigt fiir Hexosemonopliosphat bei p rr =  
7,4; 8,0; 8,4; 9,0; 9,4; 9,9 bzgl. 10, 28, 57, 54, 57, 31%, fiir Glyceromono- 
pliospliat bzgl. 13, 30, 57, 56, 56, 8%. (Biochemical Journ. 18. 740—54. Lister 
Inst.) A. R. F. I I e s s e .

VI. 2. 97
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Herbert Davenport Kay und Robert Robison, Die moglichc Bcdcutung der 
Hcxosephosphorsaurcester fiir die Knoclicnbildung. U l. Die Wirhung des Knochen- 
cnzynis au f die organischen Phosphorvcrbindungen im Blut. (II. vgl. yorst. Ref.) 
Die in Siiure 1. P-Verbb. im Blut bestehen aus mindestens z w ci Phospliorsiiurecstern 
unbekannter Zus., von denen einer durch das Knoclienenzym schnell zersetzt wird, 
wfihrend der andero sehr widerstandsfiihig ist. — Beide Ester werden durch 36std. 
Kochen mit 0,2-n,II^SO, gespalten. — Der durch das Enzym spaltbare Ester ist in einer 
Menge yon 14—36% des gesamten in Siiure 1. P  yorhanden. Der Ester ist in denBlut- 
korpercheh; im Plasma konnten keine liydrolisierbaren Ester gefundeu werden. — 
LiiBt man das Enzym auf Blut wirken, so steigt der Gelialt des Plasmas an auorgan. 
Phospliat, ein Zeichen, daB die Ester in das Plasma diftundieren konnen. — Die 
Pliospliolipoide des Blutes werden nicht durch das Enzym liydrolysiert. — Die 
Gcwinnung der Phosphorsiiureester geschah folgcndermaBcn. Das Blut wurde in 
ein 1—2 ccm l% ige Lsg. von K-Oxalat enthaltendes GefiiB abgelasscn, gewogen, 
mit der gleichen Menge 25% Lsg. yon CC13 -COOTI das EiweiB gefiillt, nach Zusatz 
der 7fachen Menge vom Gewiclit des Blutes W. (u. etwas Caprylalkohol zur Ver- 
hinderung des Schiiumens) stark geschiittelt, filtriert, u. das Filtrat yorsiclitig mit 
40%ig. NaOH gegen Phcuolphthalein neutralisiert. In der neutralisierten Lsg., zu 
dereń Gcwinnung man schnell arbeiten muB, findet keine Hydrolyse der Ester statt. 
Die Best.-Methode s. im Original. (Biocliemical Journ. 18. 755—64.) A. R. F. I I e s s e .

Artturi I. Virtanen, Die Spallung wid Synthese der Ester durch Lipase der 
Milchdrusen mul der Milch. Verwcndet wurden Extrakte der Milchdrusen vom 
Rind, die durch 60—SOtiigigc Estraktion des Drusenbrcies mit Glycerin bereitet 
wurden. Audi diese Extrakte sind nur sehr scliwacli lipolyt. wirksam. Die Spal- 
tung yon Atliylbutyrat mit diesem Extrakt - yerlauft bei konstantom pn sowolil auf 
alkal. ais auch auf saurer Seite nach der monomolekuleren Reaktionsgleicliung. k ist 
yon der Substanzkonz. nicht unabliiingig, sondern derselben umgekehrt proportional. 
Mit steigender [H] uimmt die Wirksamkeit der Lipase ab u. kommt bei Pu =  5 
yollig zum Stillstand, nicht infolge Zerstorung des Fermentes durch die Siiure, 
sondern weil es bei dieser [H] keine Affinitiit melir zu dem Ester liat. Dagegen 
tritt bei pH =  4 die synthet. Wirksamkeit der Lipase in Ersehcinung, die durcli ent- 
sprecliende Kontrollycrs. sichergestellt wird. — Dir Milchdriisenlipase spaltet Milch- 
fett nur sehr schwach. — Auch die Kuhmilch yermag Atliylbutyrat zu spalten, 
jedoch wird dieses Vermogen durch Antiseptika, wie Plienol u. Formalin yollstiindig 
aufgelioben. Vf. wandte daher zur Desinfektion Glycerin bis zu einer Konz. yon 
ca. 50%- Die Wirksamkeit der Milclilipase erwies sich dann yon derselben GroBen
ordnung wie die des Glycerinextrakts der Milchdriise. Beide Lipasen diirften daher 
ident. sein. Auch die Milclilipase wird bei pg ==» 5,2 inaktiy. Das Milclifett wird 
yon ihr nur iiuBerst langsam yerseift. Die Spaltung des Fettes im Ralim ist kleiner 
ais in Yollmilch, daher kann die Lipase nicht im Fett adsorbiert sein. (Ztsclir. f. 
pliysiol. Cli. 137. 1—13. Stockholm, Uniy.) Oh l e .

E 2. Pflanzenchem ie.
L. Francesconi, M. Manfredi und B. Astengo, Urspning der atheńsclien Ole 

in der Pflanze in Beziehung zu ihren Bestandteilen. Vff. yerfeeliten die Tlieorie, daB 
ais Muttersubstanz yieler fith. Ole Isoamylalkohol in Frage kommt. (Atti del 1. Congr. 
nat. di cliim. pura ed appl. 1923. 396—97. Genua.) -G r im m e .

P. Langlais und J. Goby, Beitrag zur Untersiicliung des festen Irisols. Bei 
Darst. des iither. Ols aus Iris (festem Ol) erhielten Vff. ein Sauregemiscli, das 
durch fraktionierte Dest. getrennt wurde u. woraus isoliert werden konnten: 
Caprylsdure, C8H le0 2, Ivp.., 110—111°; Anilid F. 51°; Ag-Salz C8H I50 2Ag. — 
Pelargonsaure, CeH186 2, Kp.4 124—125°; Anilid F. 57°. — Caprinsdure, C10H200 2,
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Kp.., 138—139°, iiber Ba-Salz gereinigt F. 31°; Athylester Ivp.4 104°, D.23 0,859. — 
Undecylsaurc, CuII.,20 2, Kp., 145—146°; Anilid F. 71°. — Laurinsaure, C12H24Oa, 
Kp.4 153—154°, aus A. F. 43,5°; Anilid F. 75,5°. — Tridećylsaurc, C,3II260.,, 
Kp.40 210—212°, F. 39°; Anilid F. 81,5°. (C. r. d. 1’Acad. des seiences 'l79.
173—75.) ITabebland.

G. Dupont und M. B arraud, Zusammensetzung der Terpentmole aus der osłer- 
reichischen LaricioMefer (P. laricio Austńaca) und aus der spaimchen Laridokiefei'. 
(Vgl. S. 674.) Aus Pinus laricio Austńaca gewonnenes Terpentinol wurde bei 
17 mm fraktioniert. Die erlialtenen Konstanten der einzelnen Fraktionen sind im 
Original tabellar. zusammengestellt. Die Fraktionen bis 62° bestelien aus l-Pinen. 
Der Eest wurde bei ICp.13 64—200° fraktioniert. Die Fraktion 80—85° bestand aus 
rechtsdrehenden Verbb. u. teilweise aucli aus Limonen, Bromliydrat F. 63—64°, 
Nitrosoclilorid F. 94°. Die reclitsdrelienden Anteile enthielten yielleicht Caren. 
Die Fraktionen Kp.13 112—115° u. 134—140° bestanden aus Estern u. Oxydations- 
prodd. In der letztercn lieB sieli auBerdem noeh ein Sequiterpen nacliweisen, Brom- 
liydrat F. 115—115,5°; die Verb. gibt mit Aćetanhydrid -f- H2S04 Griinfarbung, 
iiber yiolctt nach schwarz umsclilagcnd; mit CH3COOH -j- II2S04 Eotfiirbung nach . 
bordeauxrot iibergehend. Zus. des Terpentinols: 96% l-Pinen, 1% rcchtsdrehende 
KW-stoffe -j- Limonen, l°/0 Sesquiterpcn, 2°/0 Ester, Oxydationsprodd. u. reclits- 
drehende Verbb. hoherer Fraktionen.

Fraktionierte Dest. eines aus span. Lańciohiefer gewonuenen Terpentionols bei 
13—14 mm ergab die Anwesbnlieit von l-Pinen auch bei Fraktionen mit hoherem 
Kp. Bromliydrat F. 63—64°, Nitrosoclilorid F. 100°; die Fraktion Kp.12 112—115° 
gab auch hier wrieder Ester, die von Kp.ia 134—140° ein Sesąuiterpen, das sieli vom 
yorigen etwas untersclieidet: mit Aćetanhydrid -J- II.2SO, Griinfiirbung uber blau 
nacli schwarz geliend, mit CH3GOOH -f- H2S04 Eotfarbung in bordeauxrot uber- 
gelicnd. Zus. des genannten Ols: 90°/o l-Pinen, 4°/0 1-Limonen, 1,5% Seąuiterpen 
u. 4,5% Oxydationsprodd. etc. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 784—92. Lab. 
de 1’Inst. du Pin.) H ab erlan d .

Alois Zinke, Anna E rben und F rie d l Jele , Zur Kem\tnis von Harzbestand-
tcilen. X. Uber das Pinoresinol aus dem Ubeneallungsharz der Fichte. (IX. vgl.
Z in c k e , I-Ianselm ayek  u. E i im e r , Monatshefte f. Chemie 42. 447; C. 1922. III.
727.) Vff. yennuteten, daB das von B am berg er  aufgefundene Pinoresinol dem
Lubanolbenzoat (vgl. Z in k e  u . D z r im a l ,  Monatshefte f. Chemie 41. 423; C. 1921.
III. 219) naliesteht, um so melir, ais sclion B am berg er  (Monatshefte f. Chemie 21.
949 [1900]) die B. yon Eugenol oder Isoeugenol bei der trockenen Dest. des Pino-
resinols festgestellt hatte. Die Formel C^KL^O,, (mit 2 OH u. 20C II3) wird durch
Darst. einer Di-p-brombenzoylverb. bestiitigt. Zur Ermittlung J e r  Konst. wurden
die Dibenzoylyerb. u. die Di-p-brombenzoylyerb. oxydiert. Erstere lieferte die
Verbb. C,2Jf240 lu u. C20J /I8O5, auBerdem Benzocsdure. Beide Osydationsprodd. geben
bei der trockenen Dest. stark nach Eugenol riechende Destillate, woraus geschlossen
wird, daB beide u. demnacli auch das Pinoresinol selbst den Eugenol- oder Iso-

eugenolkomplex enthalten. Die Formel des Pino-

(
OCHj resinols wird daher in die nebenstehende auf- 
CaH50 3

c2:OH-

H 0 -> gelost.
5 Dibenzoylpinoresinol, C33H280 8. Der in A. 1.

Teil des Rohharzes wird mit alkoli. KOH ge- 
OCII3 kocht u. durch mehr KOH das Pinoresinol-K in

Nadeln abgeschieden. Das Salz wird iu W. gel. 
u. in iiblicher Weise benzoyliert. BlUttchen aus Aceton W ., F. 159°, meist 11.
— Pinoresinol, C19H2(,O0. Durch Verseifen des yorigen mit alkoli. KOH. Prismen 
aus A., F. 120—121°'. Bei lSngerem Lagern an der Luft tritt Gerueli nach Yanillin

9 7 *
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auf. — Di-p-brombenzoylpinoresinol, C33H20O8Br2, Nadehi oder cisblumenartigc 
Krystalle aus Aceton oder Eg., F. 231—232°, wl. in A., A., CS2, zl. in sd. Aceton, 
Eg., Essigester, Bzl. Hi!SO.,-Lsg. roi. — Oxydation der Dibenzoylverb. mit der 
3-fachen Menge Cr03 in 80°/oig. Essigsaure. Beim Erkalten scheidet sieli dicVerb. 
C3oIIu Olo aus. Nacli Auskochen mit A. gelbsticliige Nadeln aus Essigester, F. 219°, 
wl. auBer iu sd. Eg., Aceton, Toluol, 11. iu Alkali (rot), swl. in sd. Soda. Aus der 
Oxydationsmutterlaiige fiillt W. die Yerb. Ci0l I laO6. Gelbe Nadeln aus Aceton -f- 
W ., F. 148°, 11. auBer iu W ., A., Alkali. — Yerb. CialI^O bBr. Durcli Bromieren 
der letzteren Verb. in Eg. Bliittclien aus Aceton, F. 1552; 11. auBer in W ., Alkali.
— Oxydation der Di-p-brombenzoylverb. mit der l x/2-fiichen Menge Cr03 in Eg. 
Verlauf wie oben. Verb. C32R 22O10Br2. Gelbe Bliittclien aus Nitrobenzol -[- A.,
F. 245°, swl., unl. in NaOH, wird aber davon tiefrot gefarbt. Das andere Oxy- 
dationsprod. bildet rotliehe Krystiillchen aus Aceton W ., F. 1G9—171°, unl. in 
NaOH. (Monatsliefte f. Chemie 44. 371—77. Graz, Univ.) L indenbaum.

H. Colin und A, Gtrandsire, Griinc und chlorotischc Blatter; dic ternaren 
Stoffe. Griine (I) u. chlorote (II) Blatter der Efikastanie wurden auf ilire Bestand- 
teile untersueht u. folgendes festgestellt. In I  findet sich stets Starkę, in II  tritt 
sie im Laufe der Vegetationsperiode nicht auf. Dcsgleichen ist in I  der Gelialt 
an reduzierenden Zuckern u. Bohrzucker dauernd lioher ais in II. Gegen Mitte des 
Sommers ersclieint in I  ein rechtsdrehender Zucker, der nicht reduzierend wirkt; 
er ist durch HN03 zu Schleimsaure oxydierbar u. wird nach Einw. von Saceharase 
durch Emulsin nur langsam hydrolysiert. Im Gegensatz zu clilorot, Bliittern fiiliren 
anthocyanhaltige Blatter stets reichlich Zucker. Die ctiolierten Blatter fiiliren 
Glucose vor allem im Innern. — Beide Artcn von Bliittern uutersclieiden sich 
ferner aueh wiihrend der ganzen Dauer der Vegetationspcriode durch ihren Gelialt 
an Glucosiden, Fetten u. Pectinstoffen; er ist in allen Fśillen lioher bei I  ais bei II. 
Die yorzugsweise im Inneren des Blattes lokalisierten Pectinstoffe konnen zu 
Arabinose hydrolysiert werden, sie sind 11. in sd. W. u. hieraus durcli A., Ba(OH)2, 
bas. Pb-Acetat u. Carottenpectinase koagulierbar. (C. r. d. lAcad. des sciences 
179. 288—91.) H a b erla n d .

E 3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
Nikolaus Kovacs, TJber einen Dh)ietliyl-p-plienylendiaminnuhrboden zur Ziicli- 

tung anaerober Bakterien und iiber das • Verhalien einiger Aeroben au f diesem Na.hr- 
boden. I. Agarniihrboden mit 0,05°/o0 „Dimetliyl-p-plienylendiaminbase zur Oxy- 
daserk. nach Sc h u ltze“ (Merck) ist zur Ziichtung anaerober Bakterien ebenso ge- 
eignet wie Traubeuzuckeragar. Er liat aber nicht die Nacliteile des letzteren 
(Sprengung, Yeriiii^rung durcli Temp., B. von Siiure usw.) — Aerobe Bakterien ■ 
werden von der Base in verschiedener Starkę gehemmt. Diese Ersclieinung dient 
zur Dififerenzierung der Bakterien. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 
92. 315—20. Wien; Univ.) A. R. F. H e s s e .

Henry Francis Holden, Versuche iiber Atmung und Gamng. (Ygl. Biocliemical 
Journ. 17. 361; C. 1923. III. 693.) Die Annahme von Me y e r u o f  ■ (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 101. 172; C. 1918. I. 845), daB die Atmung des iiberlebenden Muskcls 
(wie die der Acetonliefe) durch ein Co-Enzym beeinfluBt wird, findet Yf. nicht not- 
wendig, obwohl man das Nichtyorliandensein des Co-Enzyms der Atmung nicht 
beweisen kann, Vf. liiilt diesen „Atmungskorper" fiir ein Gemiscli oxydierbarer 
Substanzen, die aber, da sie unter Zerstorung osydiert werden, keine Sauerstoft'- 
iibertr;iger sein konnen. Milchsaure ist kein wesentlicheir Bestandteil dieser Sub
stanzen. — In Eitrakten, die aus Sśiugetiermuskel mit siedendem W. hergestellt 
sind, wurde der „Atmungskorper11 zerstćirt, wenn man C02 in Ggw. von Kaninchen-, 
Ratten- oder Froschmuskel auf das Extrakt wirken lieB. — Unter den gleichen
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Bedd. wird das aus Hefc oder Muskelextrakt erhaltene Cs-Enzym der alkoli. Giirung 
zerstort.

Weder Glutathion (Ho p k in s  u . D ix o n , Journ. Biol. Chem. 54. 527; C. 1923.
I. 364) noch Insulin vermogen gegenuber gewaschener Acetonhcfc in Ggw. von 
IiHjPO., u. der fur naturliclies Co-Enzym optimalen pn ais Co-Enzym zu wirkqn. 
Yers., in denen Lsgg. mit einem Zusatz von Milchsiiure yerwandt wurden, zeigen, 
daB kcin 1. Co-Enzym vorhanden ist, welches die Osydation der Milchsiiure be- 
gunstigt. — Acetonliefe. Zerbroekelte Bśickerhefe liiBt man 24 Stdn. im Exsiccator 
iiber konz.. H2S04 stehen, zerreibt, lafit weitere 24 Stdn. im Exsiccator, verreibt 
die Masse 2 oder 3 Mai je 5 Min. mit reinem wasserfreiem Aceton u. trocknet an 
der Luft. Das erhaltene liellc Pulver entliklt keine lebenden Zcllen, liat aber starkę 
enzymat. Wirksamkeit; letztere leidet bei Verwendung von wasserhaltigem Aceton 
stark. (Bi.ochcmical Journ. 18. 535—43. Cambridge, Univ.) A. B. F. H ess e .

E 5. Tierphysiologie.
B. M. F e r ry , Untersuchungen iiber die Chemie des Hamoglobins. II. Eine 

Methode zur Messung des Gleichgeivichts zwisclien Sauerstoff und Hamoglobin. (I. vgl, 
Journ. Biol. Chem. 57. 819; C. 1924. I. 561.) Vf. mifit das Gleichgewicht zwisclien 
Hamoglobin u. 0.ź , indem er ein bekanntes Yol. einer Hamoglobinlsg. in eine 
Sauerstoffatmospliiire bringt. Die Apparatur ermoglicht es, aus der Gaspliasc ein 
bestimmtes Vol. zur Analyse zu entnehmen, oline das Gleichgewicht mit der FL 
zu storen. Dadurch wurde ' der 0 3-Gehalt yor u. nach der Rk. mit dcm Hiimo- 
globin in der Gasphase, sein Partialdruck, der in der FI. geloste Antcil u. die mit 
dem Hamoglobin umgesetzte Menge 02 berechnet. Es zeigte sich, daB mit zu- 
nehmendem 0 2-Druck von 0—50 mm die Sauerstoffaufnahme rasch anstieg, dann 
zwischen 50 u. 100 mm langsamer yerlief, u. daB zwisclien 100—350 mm kein 0 3 
melir aufgenommen wurde. Bis auf einzelne Abweichungen lieBen sich die Re- 
sultate in einer gut liegenden Kurye wiedergeben, wenn ais Abszisse der Partial
druck des 0 2, ais Ordinate die Siittigungskonz. des 0 2 aufgetragcn wurde. Einen 

^besseren Uberbliek uber den Yerlauf des Gleichgewichtes erhiilt man, wenn der 
Partialdruck des Oa gegen log (IIb/IIb02) aufgetragen wird. An Stelle einer 
geraden Linie erlialt man hier jedocli eine leicht gekrummte Kurye, dereń 
Kriimmung durch Erhohung des Loslichkeitskoeffizienten von 0 2 in Hiimoglobinlsgg. 
yerstarkt, durch Erniedrigung desselben yerflacht wird. Die teilweisen Abweichungen 
der Resultate von diesen Kuryen erklart Yf. daraus, daB kein einfachcs Gleich
gewicht zwischen Hamoglobin u. 02 yorliegt, sondern daB noch Glciehgewiclite 
zwischen Methamoglobin, Oxyhamoglobin u. dem reduzierten Hamoglobin bestehen. 
(Journ. Biol. Chem. 59. 295—327. Boston, IIa rvakd  Med. School.) B e c k e r .

A. V. Bock, H. F ield  und G-. S. Adair, Die Sauerstoff und Kohlendioźyd- 
Dissoziationskuruen des menschliclien Blutes. (Ygl. vorst. Ref.). Yff. bestimmen die 
Sattigung von menschliclicm Blut an 02 u. C02 in den Gemischcn beider Gasc bei 
Partialdrucken zwischen 0 u. 100 mm. Tragt man die Sattigungskonz. des Blutes 
an 0 3 bei einem konstant gehaltenen C02-Druck yon 40 mm gegen den jeweiligen 
Partialdruck des 0 2 auf, danu erlisilt man. eine S-formige Kurye, auf welcher alle 
Werte in guter Cbereinstimmung liegen. Dasselbe ist der Fali, wenn die Sattigungs
konz. an C02 bei yerschiedenen Partialdrucken dieses Gases u. einen konstant 
gehaltenen 0 2-Druck von 3,20 u. 80 mm bestimmt wird. Im letzten Fali nimmt 
die Steillieit des Anstiegs der S-Kurve mit zunehmendcm 0 2-Druck ab. Nimmt 
man ais Koordinaten den yeriinderlichen Partialdruck von 0 2 u. den Ausdruck 
log (Hb/Hb02), dann erhiilt man in beiden Fśillen eine leicht gekrummte Kurye, 
welche nach der Theorie eine Gerade sein sollte. Femer wurde die CO»-Auf- 
nahme vom yollkommen reduzierten Blut, osydierten Blut, reduzierten Plasma u.
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osydierten Plasma bestimmt. Alle vier Kurven verlaufen eiuander parallel. Mail 
kann aus ihrem Verlauf schlieBen, daB sowolil dte Korpuskeln wic auch das 
Plasma C03 transporticren. Dic crsteren nchmen etwa 40% der gesamten C02- 
Mcngc des Blutes auf, das Plasma 60%- Vcnen u. Arterienblut verhalten sich 
vcrschieden. Wiilircnd fiir Arterienblut der totale C02-Gclialt in-Vol.-% des ge
samten Blutes 48,0%) der Korpuskeln 13,5°/0, des Plasmas 34,5°/0 betragt, siud 
diese Zalilen fiir Yenenblut in derselben Reilienfolge 53,0°/0, 15,6%, 37,4%. (Journ. 
Biol. Choin. 59. 353—78. Boston, Mass. Gen. Hosp.) B e c k e r .

L. J. Henderson, A. V. Bock, H. F ield  und J. L. Stoddard. Blut ais ein 
pliysikochemisches System. II. (Vgl. vorst. Ref.; auch Journ. Biol. Chem. 46. 411;
C. 1921. IH. 432.. Rev. gćn. de Chimie pure et appl. 32. 421; C. 1921. III. 1336.) 
Vff. geben eine zusammenfassende Beselireibung aller Yorgiinge, welche in Blut 
wahrend des Atmungsprozesses stattfinden. Sic messen die Sattigungskonz. im Blut 
von 0 2, bezw. C02 bei verschicdenen Partialdrucken dieser Gase, indem sic ein- 
mal das Glcichgewicht zwisclien 02, llb  u. (IlbO2), das andere Mai zwisclien II', 
1I/J03 u. (BIIC03) betrachten. Die zum Teil schon im vorst. Ref. gewonnenen 
Resultate sind in Nomogrammen graph. wiedergegeben. Auch das ycrschiedene 
Verli. von Venen- u. Arterienblut in Lunge u. Gewebe beim Atmungsvorgang ist 
in Kurven wiedergegeben. Bcziiglicli der Einzelheiten mufi auf die der Arbcit 
beigcgebenen 121 Nomogramme verwiesen werden, welche unter den yerschiedensten 
Bediugungen mit 7 Variablen (freier 0 2, totaler 0 2, freie CO,, totale C02, [H‘] des 
Serums, Vol. der Korpuskeln, Yerhiiltnis der Anionenkonz. innerhalb u. auBerhalb 
der Zellen) aufgenommen siud. (Journ. Biol. Chem. 59. 379—431. Boston, Mass. 
Gen. Hosp., H u t y a r d  Med. School.) B e c k e r .

Ernst ifeubauer, U bar Begulation von Oberflachcnaktwitcit. Zufuhr e r h e b -  
l i c h e r  Mengen oberflaclienakt. Stoffc, namentlich der stark wirksainen Dęsoxychol- 
8aure, erniedrigt b l e i b e n d  auch die Oberfliichenspannung des Serums. Mit der 
GroBe der Oberflaehenaktivitiit von Dehydrocholsaurc, Dehydrodesoxycholsmre, Clwl- 
saure u. Desoxycholsaure steigt ihre hamolyt. Wirksamkeit in genannter Reihenfolge. 
Jedoch besteht kcin yolliger Parallelismus zwisclien Oberfliichenaktivitiit u. hamolyt. 
Kraft. Lost man die gallensauren Salze statt in NaCl-Lsg. in Serum, so ist die 
hamolyt. Grenzkonz. bedeutend crliolit. Das Serum iibt eine gewisse Schutzwrkg. 
gegen Hiimolyse aus. Sicherlich tritt aber im Blut eine Erhohung des Gelialtes an 
oberflaclienakt. Substanzen garnicht oder kaum ein. Ais Hauptausscheidungsorgan 
fiir die hoclimolekularen oberflaclienakt. Korper kommt in erster Linie die Leber 
in Betraclit, dann das Pankreas, die Speiclieldriisen, die Niere. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 102. 332— 47. Basel, Univ.) W o l f f .

K. landsteiner und James von der Scheer, {iber die Sjpezifitat von Agglu- 
tininen und Pracipitinen. Walirscheinlićh kann ein einzelner Antikorpcr in ver- 
schicdenen Graden mit mchrcren, einander ahnlichen Substanzen reagieren. (Jour. 
Exp. Med. 40. 91—107. RocKEFEŁLER-Inst.) W o l f f .

3). F lem ing, Respiratorischer Sto/ficechsel und cliemisclie Blutzusammensetzung 
vom Philipinos. N. u. bei I?en-j3m-Krankheit ist der Grundumsatz im Durch- 
schnitt 6% unter der amerikan. Norm. Krauke u. Gesunde hatten auch sonst 
gleiche Blutzus. u. respirator. Quotienten. — NichteiweiB-N, Harnstoff-N u. 
Kreatinin waren an der untersten Grenze der amerikan. Norm. Ilarnsaure liegt 
eher hoher ais n. (Journ. Metabol Res. 4. 105—19. Manila.) MOl l e r ,

S. Nishiura, l i  ber die Beeinflusmng des Gassto/pwechsels durch Eisen. (Nach 
Yersucheu an Hatten.) (Vgl. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 101. 152; C. 1924.1. 
2888.) Weinsaures Eisenoxydnatron setzt bei intravenoser Injektion in kleinen Gaben 
(0,1—1 mg) den 0 2-Verbraucli herab, groBere Gaben (10—20 mg) ftthren zu einer 
Steigerung der Oxydationen. 10 mg subkutan erhohen ebenfalls, 30—50 mg hemmen.
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Bei tiiglicher subkutauer Iujektion von 0,1 mg ergibt sieli ein Absinkcn des Uin- 
satzes, bei 1 mg ein auBerordentlicb starker Anstieg. (Areh. f. exp. Pathol. u. 
Pharmak. 102. 320—24. Heidelberg, Univ.) W o l ff .

Kurt Engel, Uuterauchungen iiber den Wirkungsmechanistnus des Phosphors. 
Tonophosphan regt die Tiitigkeit mangelhaft schlagender Froscli- u. Saugetierlierzen 
an, ebeuso bewirkt es eine Steigung der Arbeitsleistung an uberlebendem Darm, 
Blase, Uterus von Saugeru. Wie Kontrollveras. mit Natriumpliosphit zeigen, liandelt 
ca sieli beim Tonophosphan urn eine Phoapliitwrkg. bei starken Ycrdd.; jedocli be- 
steht ein Unterscliied darin, daB Tonophosplian selbst in einer Konz von 1 : 100 
nicht schiidigend wirkt, Phosphit dagegeu in 1 : 1000 dic Bewegungen uberlebender 
Organc ziun Stillstand bringt. Was. Lsgg. von P  (liergestellt aus einer alkoli. 
Stannnlsg. 1 : 1000) wirken wie Phosphit, nur mussen noch stiirkcrc Vcrdd. an- 
gewandt werden, da Konzz. yon 1 :1  Million, zumindest aber solche von 1:100000, 
bereits dic Organe stark schadigen. Mit JD/pophosphit konnte an keinem Organc 
eine giinstige Wrkg. einwandfrei beobaclitet werden. Auch Schiidigungen waren 
am Froscli her z en nur bei Benutzung einer Konz. von 1 : 100 zu erzielen. Phosphit- 
u. Pliospliatwrkg. gind nicht ident. Bei aubkutaner Injektion von 1 — 3 ccm 
Phosphitlsg.: 1 : 10 gehen Froaelie u. Mauae in wenigen Stdn. ein, Mecrschweinchen 
bei 1—5 ccm. Mit Hypopliosphit konnte todliche Vcrgiftung nur bei Frosclien mit 
groBten Dosen u. bei Mausen beobaclitet werden. — Bei der therapeut. Wrkg. 
kleinster P-Doscn durfte der Phoapliitwrkg. eine wescntliclie Rolle zukomincn, 
namentlich bzgl. der Funktionsanregung. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 
289—304. Grcifswald, Pharmakol. Inst.) W o l f f .

W olf Eisner, Kaliumjodid und Bleisalze. (Vgl. Sc r e m in , Arch. f. exp. Pathol. 
u. Pharmak. 99. 96; C. ]923. HI. 1192.) PbJ2, das aich unter einfaclien moleku- 
larcn Verliiiltnisscn aus Pb-Ion u. J-Ion bildet ist allerdings wl., ein UberschuB 
von K J vermag jedocli PbJ2 in Lsg. zu bringen, walirscheinlicli ais Komplcxsalz. 
Das Jodid ist hierbci dem Chlorid weit uberlegcn. W ird zu einem UberschuB an 
Serum Pb-Acetat u. NaJIPO., oder NaIIC03 gegeben, so bleibt das sich bildende 
Pb-Salz in kolloider Lsg., wiihrend cs in der Verglcielisprobe mit W. ausfiillt. 
Gleiclic Vcrlialtnisse ergeben Verss. in Galie u. in Lecithin. Bei Konzentrations- 
verh:iltnisaen zwischen Pb-Acetat u. KJ, die in W. zu einer ausgcaprochencn 
Fallung von gelbem PbJ.2 fuhren, bildet sich im Serum eine kolloide Lsg. Aus 
Pb-Acetat u. K J gefalltes gclbcs PbJ3 geht in eincni tjbcrscliuB von Serum kolloidal 
in Lsg. In Serum kolloid gel., in W. wl. Pb-Salze blciben auch auf Zusatz von 
KJ in kolloider Lag. Deslialb konnte auch S c r e m in  (1. c.) nach Zufuhr von Pb 
u. Jodid in den Geweben kein PbJ2 nachwcisen. Das Gleichgewicht K2PbJ4
PbJ2 -f- 2K J in W. wrird z. B. im Sinne des oberen Pfeiles verschoben, wenn man
die Menge dea Loaungam. vermehrt, die molarcn Konzz. an K J herabaetzt. Man 
kann dalier das in UberschuB von Jodid gel. PbJ2 durch Wasserzusatz ausfidlen; 
die Fallung bleibt aber aua, wenn man nicht mit W., sondern mit Serum oder einem 
anderen Scliutzkolloid yerd. Jodid fordert die Dialyse der Pb-Salze bctriichtlich. 
Nach Vcrsa. mit Hefegarung kann Zusatz yon Jodid oder yon Chlorid das an sich 
sclir wirksamc Pb entgiften. Nach Hśimolyscversa. wird die Wrkg. von Pb auf 
protoplasinat. Gebilde durch Komplexbildung aufgehoben. — Das in 1. (Magensaft) 
oder in unl. (Inhalation) Form in den Korper gelangende Pb wird zunachst bei 
genugendem UberacliuB deponiert, wohl ais wl. Carbonat oder Phospliat. Es iśt 
dann nach obigen Yerss. im Serum bczwr. dcm C02-lialtigen Plasma 1. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 102. 305—19. Baael, Uniy.) W o l f f .

Gabriel Bertrand und Hirosi Nakamura, Vergleichende pUysiologisclie Bc- 
dcułung des Eiscns und Zinks. (Vgl. B e r t r a n d  u . B e n z o n , C. r. d. TAcad. des 
scienccs 175. 289; C. 1923, III. 167.) Zn-haltigc Nalirung wurde zum Teil mit,



1480 E5. T ie r p h y s io l o g ie . 1924. II.

zum Tcil obnc Fe Mausen yerabfolgt, die 3—-1 Wochcu alt waren. Eine liingere 
Lebensdauer der Tiere trat nur dann deutlicli hery.or, wenn die Fe-lialtige Nahrung 
iilteren (26 Tage) Ticren gcgcbcn wurde. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 129 
bis 133.) H a b e r l a n d .

J. V oigt, Zur medizinischen Yerwendung geschiitzter Metallhydrosole und zur 
Deutung ilirer Folgeerschcinungcn. III. (II. vgl. Kolloid-Ztschr. 30. 243; C. 1922
III. 1309.) Besprcchimg der Eigenschaftcn zweier uudcfinierter Handelspriiparate 
von Elektrokollargol. Bei der TeilcheugroBenbestimiiiung durch Auszahlcn iin Ultra- 
mikroskop zeigte sieli ein starker EinfluB des Verdunnens der Sole auf das Er- 
gebnis. (Kolloid-Ztschr. 34. 333—35. Gotlingen.) V. H a h n .

G. Joachimoglu und P. Bose, Ubcr die Wirkung einiger Phenole auf die glatte 
Muskulatur des Blutegels. Die Wrkg. des Thymols wurde schon friiher geschildert 
( J o a ch im o g ltj, Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 88. 364; C. 1921. I. 690). Wss. 
Lsgg. von Phenol, o-, m-, p-Krcsol, cc-Naj)hthol, Thymol, Isotliymol rufen au der 
Muskulatur des Blutegels eine cliarakterist. Wrkg. hervor: der Tonus der glatten 
Muskulatur ninnnt zu, es erfolgen lSngere Zeit rhytlim. Kontraktionen. Die Wrkg. 
ist rcversibel. BaCl2 yerstarkt die geuannte Wrkg. fl-Naphtliol u. Pyrogallul 
fiihren zu Tonusabnahme. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 325—31. Berlin, 
Univ.) W o l f f .

Hugh Mac lea n , Insulin. Zusammenfassendcr Vortrag. (Naturę 114. 33—40. 
London, TJniy.) B e h r l e .

Hermann Yollm er, Insulinioirkung. Beim n. Siiugling bewirkt Insulin Ver- 
minderung der Ausscheidung von Sauren u. NH3. Der Quoticnt von titrierbarer 
Acidititt zu NII3 nimmt ab. — Vf. nimmt an, daB die intennediiiren sauren Zwischen- 
prodd. des Stoffweclisels intensiver uuter Insulinwrkg. yerbrannt werden. — Ganz 
allgemein wirken den Stoffwechsel beschleunigende Eingi-ifFe, die „alkalot.“ wirken, 
Blutzucker-senkend. — Hohensonnenbestralilung eines l^ jith rigen  Diabctikers 
bewirkte auch Absinken des Blutzuckers bei gutem Allgemeinbefinden. (Ztschr. f. 
d. ges. exp. Medizin 41. 654—63. Kaiserin AUGUSTA-VICX0 RIA-H aus. Berlin.) MO.

Henry J. John, Zeitlielie Bezieliung zwischen Blutzuckersenkung und Insulin. 
Im Reagenzglas wirkt Insulin nicht auf den Blutzucker. — Beim Diabetiker tritt 
SchweiB, Schwaelie u. Herżklopfen ein, wenn der Blutzucker 50 mg°/0 etwa be- 
triigt. — Die Dauer des Tiefstandes hiingt vom Korperzustand ab, wie Kohlen- 
hydrattoleranz. — Die Stiirke u. Dauer der Wrkg. des Insulins steht in einer ge- 
wissen Bezieliung zur Hohe des Blutzuckers, die sich aber noch nicht klar aus- 
driicken IśiBt. (Journ. Metabol Res. 4. 121—33. Cleveland.) MOl l e r .

Pierre Manriac und E. Aubertin , Untersuclmng iiber die Glykolyse in  v i t r o  
beim normalen und pankreaslosen Bund vor und nach Lmilininjektion. Bei ganz 
frisch, sofort nach Entnalime untersuclitem Organbrei ist die Glykolyse in 
Pankreasdiabetes nicht geringer, gelegentl. sogar starker ais n. (Ausnalnnen: ein- 
mal Nieren-, zweimal Hodengewebe.) — Auch nach Insulininjektiou ist die Glyko
lyse in yitro nicht vermehrt, genau so wie wenn man Insulin in vitro zusetzt. 
(C. r. soc. de biologie 91. 551—53. Bordeaux.) MOl l e r .

Pierre Manriac und E, Aubertin, TJntersuchung der Glykolyse in  v ivo durch 
Bestimmung des Zuckers im Arterien- und Yenenblut, vor und nach Insulininjektion. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die Differenz zwischen Zuckergehalt des Bluts von der Bauch- 
aorta u. der Milz-, Nieren- oder Darmyene bei Hunden ist beim pankreaslosen 
Hunde genau so groB wie n. — 40 Min. nach Insulininjektion hat die glykolyt. 
Kraft der Gewebe nicht zugenommen, nur die Differenz zwischen Zucker im 
arteriellen- u. venosen. Blut ist geringer geworden. — Der chirurg. Schock ver- 
hindert leieht die Wrkg, des Insulins yollkommen, — Beim Diabetes .u. der Wrkg.
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des Iusulins ist also dic Glykolyse unyeriindert. (C. r. soc. de biologie 91. 554 bis 
•557. Bordeaux.) MOl l e r . '

Robert Mark, Beobachtungen iiber Arthritis deformans und Kalkstóffweclwel. 
N. Blutkalk ist 0,010—0,012 g% - Bei Diabetes ist er etwas lioher, bei 3 Fallen 
vou Arthritis deformaus war er 0,018—0,027 g% .. Dureli Insulin sinkt er olmc 
Anderung der klin, Erseheinungcu. — Ca-annc Kost bewirktc bei Arthritis 
deformans keine yólligc Senkuug zur Norm. (Journ. Mctabol Res. 4. 135—50. 
.Morristown.) . . . . . . .  M u l l e b .

Yutaka Saito, Die Hesorption ortlich belaubender Mittel von der Schleimliaut 
der Ilarnblase. Die Blascnsclileiinhaut des Kanineheus resorbiert reeht erhebliche 
Mengen yon Schleimhautaniistheticis, z. B. inncrlialb 3 Stdn. 60% Alypinnitrat, 
45% Cocdinnitrat. Nowcainnitrat wird in gleicher Zeit nur etwa zu 15% resorbiert. 
Damit diirftc die geringere anasthesierende Wrkg. besser erkliirt seiu ais dureli 
Diffusibilitiitssteigerung oder stiirkere Zerstorung. Die aus Lsgg. yerschicdener 
Kouz, in der Zeiteiulieit durch die Blasenschlcimhaut resorbierten Mengen vou 
Alypin sind den angcwaudtcn Itonzz. proportional. Nach Vcrss. mit Strychnin gibt 
dic Blascnsclileiinhaut die resorbierten Alkaloidmcngen nur langsain an das Blut 
ab. Durch schwache Alkiilisierung der Lsgg. wird dic Resorption der Lokal- 
anastlictica deutlich ycrmchrt, (Arcli. f. cxp. Patliol. u. Pharmak. 102. 367—81. 
Konigsberg, Uniy.) W o l f f .

Hans Schlolimann, Uber die Art des Slrophantliinstillstandes des isolierten 
Froschherzens und sei/ie Abhahgigkeit von yerschiedenen Bedinguhgen. Der Angriffs- 
punkt des g-Strophanthins am isolierten Froschherzen ist ein melirfaclier. Dic 
Reizbildung wird geschiidigt. Ferner greift es an neryosen Gebilden des Ober- 
herzens wic direkt am Muskel an. Die nach der Latcnzzeit sich s c hne l l  ent- 
wickelnde Kontraktion am g a n z e n  Hcrzen ist auf Impulse des Oberherzcns, auf 
neryosem Wege iibermittelt, zuruckzufuhrcn. • Dic am isolierten Ventrikcl zu bc- 
obachtendc Muskelwrkg. fiilirt zu einer l a n g s a m sich ausbildenden Kontraktur. 
Meist \vrird der Muskel yorher uncrregbar u. der Stillstand erfolgt diastol. Dic 
Strophauthinwrkg. iiuBcrt sieli dann meist iu einer Naelischrumpfung. Mittels 
Nicotin u. Cocain kann auch am ganzen Herzen infolge Ausschaltuug der Nerveu- 
verb. zwisehen Vorhof u. Yentrikcl die Muskelwrkg. des Strophanthins zur An-
schauung gebracht werden. BaCl, erschwert das Eindringeu des Strophanthins iu 
den Muskel; es kann durch Veriinderungcn des Salzgehaltes der Nahrlsgg. bc- 
selileunigt werden. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 348— 66. Heidelberg, 
Pharmakol. Inst.) W o l f f .

Jacąues J. Bronfenbrenner, Monroe J. Schlesinger und Paul F. Orr, Ur- 
sache des unmittelbaren Todes nach grofien Gaben von Botulinustoxin. (Ygl. B ronfen- 
bbenneb u. W eiss, Journ. Exp. Med. 39. 517; C. 1924. II. 199.) Parenteralc 
Zufulir uberletaler Dosen von Kulturfiltrat von Bac. botulinus fiihrt prakt. zum 
unmittelbaren Tode der Miiuse infolge Ggw. eines cliem. Giftcs, das yon dem 
iiblichen Botulinustoxin, welclies erst nach einer Inkubationszeit wirkt, unterschieden 
ist. Dieses Gift wird durch Botulinusantitoxin nicht neutralisicrt, es wirkt nur 
bei groBen Gaben von Kulturfiltrat; es ist thermostabil bei Erhitzung im Auto- 
klavcn in yersclilossenem Rohr, wird aber bei Erwarmen in offenem GefiiBe in 
seiner Wirksamkeit yerniindert unter gleiehzeitiger Yerfluclitigung einer bas. Sub- 
stanz, die groBenteils ais NH3 identifiziert werden konnte. Die Toxizitiit yon 
NII(-SaLzen {NII/Jl, (A77/,)26'04) ist der der Botulinusfiltrate yergleichbar bei etwa 
gleicliein N ll4-Gehalt. M an kann mit einer gewissen Sicherheit annclimen, daB 
die gescliildertc Giftigkeit groBer Dosen von Botulinuskulturfiltraten direkt yon 
der Ggw. yon NH4-Salzen in ihncn abhangt. (Journ. Exp. Med. 40. 81—89. 
Boston, H a b y a k d  Med. School.) . W o lff . •
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A ugustę Lum iere imd H en ri C outurier, Żiber dic Grifiigkeit normaler Sera. 
Vff. haben die Bcobachtung iilterer Autorcu, daB der Blutbahn eines Meerschwein- 
chens eingespritztes Serum anderer Tiere giftig wirkt, bestiitigen konnen. Sie 
fiihren diese Giftwrkg. auf C02 zuriick. Sera, dic im Vakuum von C02 befreit 
waren, agglutinieren, u. die fein suspendierten Flocken zeigen keine Giftigkeit. 
Setzt man sie jedocli einer C02-Atmospli;irc aus, so verschwinden die Flocken bald, 
dic Giftwrkg. tritt wieder hervor; die Toxizitat scheint somit durcli den physikal. 
Zustand bedingt zu sein. (C. r. d. l’Acad. des scicnccs 179. 218—20.) H a b e r l a n d .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Gaetano Yita, U ber die TJnvertrdglichkcit von Acetylsalicylsaure. Unter Bezug- 

nahme auf dic Arbeit D o m p es (S. 81) teilt Vf. mit, daB bei dem italien. Heerc 
Acetylsalicylsaure t r o c k e n  unter Zusatz von  Starkę u. Batatcnmelil gepreBt wird. 
Kurzliche Untcrs. v o a  Tablctten aus den Jahren 1916 u. *1917 ergab vollstiindigc 
Frcilicit vou  freier Salicylsiiurc. (Giorn. Farm. Chim. 7 3 . 108—9.) G r im m e .

L. F. K ebler und W. F. K unke, Bemerkiingen iiber die Unbestandigkeit des 
Sirupus Pruni virginianae U. S. P. Die iu dem Sirup entlialtcne Sucro.se wird in 
ca. 4 Monaten vollstiindig inyertiert, im Eisschrank etwas langsamer ais bei 
Zimmertcmp. Der Gelialt an HCN verringert sieli etwas weniger schnell. Ubcr 
dcm Ycrlust an HCN in der Bindę selbst u. in ihren Zubcreitungen liattc sclion 
frulier A. B. S t e v e n s  (Proc. Am. Pharm. Assoc. 48. 207 [1900]) Mitteilungen gc- 
maclit. (Journ. Amer. Pliarm. Assoc. 13. 551—52. Bur. of Chem., U. S. Departm. 
of Agricult.) D ie t z e .

Ludw ig K ro eb er, Sludimergebnissc einer 1leilie von Fluidcxtrakten aus heimi- 
schcn Arzneipflanzen. (Vgl. Pharm. Zcutralhalle 65. 303; C. 1924. II. 718.) 
Fkctractum Betulac albae fluidum (Birkenbliitter-Fluidextrakt). Verdriiugungsfl.
3 Teile A., 7 Teile W., D.10 1,035—1,040; Extrakt 19—20,2%; Asclic 1,65%. Klar, 
dunkelrotbraun. Gerucli arom ai, rhabarberahnlich. Geschmack anfangs aromat., 
schwach suBlich, dann saucrlich-bitterlich, lierbc u. adstrińgiercnd. Mit W. kaffcc- 
brąune Triibung, dann Nd., unl. in Mineralsiiuren, 1. in NaOII zum Teil. Mit A. 
(96%) Triibung, dann harzartiger Nd., 1. iu NaOH zum Teil. Mit FcCl3 dunkcl- 
brauugrun, mit Gerbsaure nach einiger Zcit, mit M a y e e s  Reagens u. Lugollsg. 
sofort Nd. Mit Fchlingschcr Lsg. duukelgriin, beim Erwarmen Red. In den
Birkenblattern sind 2 Reilien von Saponinen, saure u. neutrale, letztere iiberwiegen 
bedeutend. (Pharm. Zentrallialle 65. 400—4. Muncheu-Schwabing.) D ie t z e .

R. H. C lark und K. B. G-illie, Der Ćascaragchalt des. Holzes und der Rinde 
vou RJiąmnus Purshiana. Das IIolz von Rhamnus Purshiana entliiilt geniigende 
Mengeu von Stoffen, um abfuhrend zu wirken. Daraus liergestellte Fluidextrakte 
zeigten im Durclisclmitt: D. 0,985, Extraktgehalt 4,69%, Asclie 0,27%, reduzicrendc 
Zucker vor bezw. nach Hydolysc 0,947, bezw. 1,5% > Mn-Zahl (Berechnung wird 
gezeigt) 201. Wenn dic Holzextrakte 2—3 mai so stark angefertigt werden, wirken 
sie wie die Rindenextrakte. Diese zeigten: D. 1,072, Extraktgehalt 27,4%, Asclie
1,08%, reduzierende Zucker vor bezw. nach Hydrolyse 5,15, bezw. 6,88°/0, Mn-Zahl 
340. — Leibsclimerzen treten bei 2 Sorten von Holzextrakten cin; wurden die 
Extrakte mit II20 2 behandelt, so wurden Leibschmerzen nicht beobachtet, Voll- 
standige Hydrolyse zerstort die Wirksamkeit des Extraktes nicht. Das akt. Prinzip 
ist kein Glucosid, aber vielleiclit das hydrolyt. Prod. eines solclien. Das Alter der 
Biiume, von denen die Rindenextraktc gewonnen wurden, scheint nur geringen 
EinfluB auf die Wrkg. zu haben; bei Holzextrakten nimmt die Wirksamkeit mit 
dcm Alter ab. Die physikal. u. chem, Eigenschaften der Extrakte zeigten keine
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Beziehungen zur Wirksamkeit. (Amcr. Journ. Pharm. 96. 400—12. Vancouver [B. C.], 
Univ.) D ie t z e .

H., Ncuc Arzncimitłel und Vorschriften des Auslandes. Glukokinine, von Collip
iu Pflanzengeweben gcfundeues Hormon, das nach Einspritzung eine kurze Yer- 
mehrung u. darauf eine lśtnger dauernde Verminderung des Blutzuekergehaltes vcr- 
ursacht, liinger ais Insulin. — Ilypnodonal, Methylnopylcarbouylurcthan, p-Acet- 
phenetidin u. ein wenig Codein. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 64. 286.) D ie t z e .

— , Newe Arzneimittel. Germanin,- Bezeichnung fur „Bayer 205“ bei Ver- 
weudung in der IIumaupraxis. — Naganol, Bezeichnung fiir „Bayer 205“ bei Ver- 
wendung in der Veterinitrpraxis. — Ossophyt (C. P. B o e h r in g e r  & Solinę, Mann- 
lieim-Waldhof), inneres Komplexsalz zwischen Glykokoll u. Na2H P04 in 4%ig. wss. 
Lsg., bei Knoeheiibruchen, dic yerzogerte Konsolidation aufweisen; vertr;igt Auf- 
koclicn. (Pharm.-Ztg. 69. 707.) __ D ie t z e .

— , Spezialiłaten und GeJiehnmUtel. Aniitifina (Dr. A. S c h r Ot e r , Leipzig- 
Gohlis) p-Chlorbenzolpuder, TJngeziefermittel. — Digihydrol (Dr. Tu. S c iia l h o r n , 
Rostoek), Ilcrzmittel, das siimtliehe Glucoside der Digitalisblatter enthalt, Tierhcil- 
mittcl. — Kohle-Comprelłen (M B  K), 0,1 u. 0,25 g schwer, Carbo medicinalis Merck 
oline Zusatz absorptionsbesclirankender Mittel. — Kolilc-Granulat (E. M e r c k , Darm
stadt) gekornte Form von Carbo medicinalis Merck. (Apoth. - Ztg. 39. 767 
bis 768.) D i e t z e .

H. Mentzel, Neuc Arznćimiitel, Spezialiłaten und Vorscliriften. Acilacton von 
J. A. W O l f in g , Berlin S.-W., Ca-Bilactat u. Zucker; 1 g entsprieht 0,1 g Milch- 
saure. — Afumix von der c h e m. - p h a r mac e u t .  F a b r i k  F. T r e n k a , W ien , 
aromat. Kaupastillen. —  Amidozone von Ca rlo  E rb a , Mailand, ist Pyramidon. — 
Apirelina von Ca rlo  E rba , Mailand, Phenyldimethylpyrazolon. — Ascolstibium ist 
kolloides Bi. — Aspirolina von Ca rlo  E rba , Mailand, Aspirin. — Calcolropin von 
T h . B u d d ę , Berlin-Schoneberg, Verb. von CaO mit Albumosen. —  Oitrotormina 
von Ca rlo  E r b a , Mailand, Helmitol. — Fucoparill von H. M aass , IIannover, E u t- 
fettuugstabletten, die Fucus entlialten. — J\fervisi7i ist Contraluesin u. Bi. — 
Twganose von der Cliem. F a b r i k  Ba d  Al b e ^ s h o f  in H o l s t e i n  A.-G., Ca-Fe- 
P-Lecithinverb. bisweilen mit Guajacol. — Hsoformina von Ca rlo  E rba , Mailand, 
is t Hexamethylentetramiu. — Litrogen von A l b e r t  S c h m id t , Bad Iloinburg 
Gonzenlieim, wird aus Zucker, frischen Citronen u. Citronensiiure bereitet. (Pharm. 
Zentralhalle 65. 392—93.) K. L in d n e r .

Jules A m ar, Konsenierung Icbender Gewcbc. (Vgl. S. 51.) Auf Grund vor- 
liegender u. friilierer Unterss. kommt Yf. zu dem ScliluB, daB die bislier ubliclieu 
physiolog. Lsgg. (L o c k e , R in g e r , B ie d e r m a n n ) den Anforderungen, die an eine 
Konscrvierungslsg. fiir lebeudes Gewebe gestellt werden inUssen infolge ihrer plas- 
molyt. Wrkgg. nicht geniigen. Die von ilim zusammengestellte „ Na t r o n l s g . “ ; 
1000 ccm W., 3,0 g Na3P 0 4, 3 g NaHC03, 2 g NaCl liat sich in allen Fśillen zur 
Frischlialtung Icbender Gewebe den auderen Lsgg. uberlegen gezcigt. Bei ihrer 
Anwendung ist zu beachten, daB sie lufthaltig u. asept. ist u. durchschnittlicli alle
5 Tage erneuert werden muB. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 216—18.) H a b .

Heinrich. Schafer. Dresden, Jlerstellung von Kapseln, Rohren und Behaltern 
aus Paraffin, Zeresin, Wachs u. dgl., dad. gek., daB ein glatter, passend geformter 
Glas- oder Porzellanstab iu k. W. augefeuchtet u. darauf in fl. Paraffin, ' Wachs, 
Zeresin o. dgl. eingetauclit wird, worauf nach nochmaligem Eintauchen iu k. W. 
das erhartetc, ara Glasstab hangende Paraffin abgestrcift wird. — Die so erhaltenen 
Kapseln, Rohren etc. sollen zum Auf bewahren kleiner Mengen chem. oder medizin. 
Praparatc dienen. (D. R.. P. 399629 KU. 23f vom 31/1. 1923, ausg. 24/7.1924.) Oe l k .
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Robert Haff, Miinchen, Braparatc zur Therapie von insbesonderc chronisclien 
Erkrankungcn mcnschlicher und lierischer Organe, wie Lunge, Gelenke, Blut, blufc- 
bildcnder App. Dic entsprecliendeu Organe, z. B. Luugen, Gelenke, Milz, Knoclien- 
mark, lymplioides Gewcbe der Darmwande, mesentcriale Lymphdriisen, Blut u. 
Bindegewebe, von Siiugetiereu werden durcli liinger andauernde Einw. einer Mineral- 
saure, wie HC1, bis zu ihren Gruudstoffen, den Aininosiiuren, abgebaut, dic er- 
lialtene FI. neutralisiert, filtriert u. gegebencnfalls konz. — Das betreffende Organ 
wird z. B. fein zerklcinert, in einem PorzellangefiiB mit HC1, D. 1,19, ubergossen
u. im Olbadc so lange auf etwas iiber 100° erliitzt, bis die erhaltene Fi. kcine 
nennenswerten Mengen von Pepton melir enthiilt, wozu ca. 12—16-std. Erhitzen er- 
fordcrlicli ist. Hierauf wird mit so vicl NaOH oder Na^COj yersetzt, daB dic 
Aciditiit 1—2% auf HC1 bereelmet betragt u. filtriert. Das Filtrat wird im Vakuum 
bci 33—35° rasch auf 2/3—2/s des urspriinglichen Vol. konz., vom ausgescliiedencn 
NaCl abfilfcriert, das Filtrat mit NaOH bis zur schwacli sauren Rk. neutralisiert u. 
noclimals filtriert. Zu den Vcrss. eignen sich besonders dic Organe von Pferdcn, 
Rindern oder Schwcineu. Die Prodd. entfalten, auf natiirlichem Wege durch den 
Mund u. Darm einverleibt, im menschliclien oder tier. Korper eine spezif. Heil- 
wrkg. bei Krankhcitcn der entsprechenden Organe, wie bei Luugentuberkulose, 
Geleuktuberkulose, Arthritis deformans, bci AnSmicn, bei myomatosem Uterus oder 
bei Magengeschwiiren (luerzu vgl. auch Miinch. med. Wchsclir. 70. 661; C. 1923. 
n i. 416). (Oe. P. 92334: vom 29/7. 1921, ausg. 25/4. 1923. Schwz. P. 101720 
vom 29/7. 1921, ausg. 1/10. 1923. E. P. 207573 vom 30/5. 1922, ausg. 27/12. 
1923.) SCHOTTLANDER.

Sicco Akt.-Ges. Chemische Fabrik, Herstellung hochwertiger Trockenpraparaie 
aus tieńsclien Organen, dad. gek., daB gecignete Ausgangsstoffe, wic Schilddriiseu, 
Ovarien, Testikel, Pankreas, Nebennicren, Hypophysen, Galie usw., einer Vorbehand- 
lung mit organ. Losungsmm. unterworfen u. hierauf mit Absorptionsmm., wie 
Bolus, Kaolin, Al-Silicaten usw., versetzt werden. — Bei der Vorbehandiung der 
tier. Organe mit organ. Losungsmm., wie Chlf., A., Bzn., PAe., Aceton, werden die 
in ihnen enthaltenen Lipoide u. lipoidahnliclie Stoffe gel. u. werden dann yon den 
Absorptionsmm. ebenfalls absorbiert, so daB das Endprod. siimtliche wirksamen Be- 
standteile des Ausgangsstoffes enthalt. Man yerruhrt z. B. feingemalilene Testikeln 
mit Chlf., liiBt 24 Stdn. im Eissclirank stehen, gibt Bolus dazu, trocknet den 
klumpigen Brei im Luftstrom bei normaler Temp., yerreibt die M. u. siebt die 
Haut- u. Fleischteile ab. Aus den Prodd. lassen sich auch Lsgg. herstelleń, dic iu 
Ampullenform wie ublicli dcm Gebrauch zugefiihrt werden. (D. R. P. 399312 
KI. 30 h vom 14/2. 1923, ausg. 22/7. 1924.) S c h o t t i . a n d e r .

Physiological Products Proprietary, Sydney, iibert. von: Harold Francis 
Joseph. Norrie, Naremburn b. Sydney, Ausstralien, Herstellung von Drusenausziigcn 
zur innerlichen therapeidischen Vertoehdung. Frische Drtisen gesunder Tiere werden 
von anhangeudem Gewcbe u. Fett befreit, fein zerhackt u. bei geeigneteu Tempp. 
bis zur yollstandigen Verfltissigung des Driiscngewebes einer kiinstłichen Verdauung 
unterworfen, worauf die' filtrierte Lsg. mit geeigneten geschmacksyerbesserndeu 
Stoffen u. einem Konseryierungsmittel, yorzugsweise Glycerin, yersetzt, auf den er? 
forderlichen Drusenauszuggeludt eingestellt u. auf Flaschen gefiillt wird. — Z. B. wird 
Hypóphysendriise gereinigt, . der Vorder- von dem Ilinterlappen abgetrennt, der 
Vorderlappen fein zerkleinert uf mit dest. W. u. Pepsin yermischt. Hierauf setzt 
man einige cem reiner HOl liinzu, misclit das .Ganze griindlich durch u. setzt das 
Gemiseh wiilirend 12 Stdn. in Ggw. von Clilf.-Diimpfen einer Temp. von 45° aus. 
Die fast klare FI. wird durch Watte filtriert u. der auf dem Filter zuruckgebliebene 
feste Anteił mit etwas Glycerin in einem Morser verrieben. Die entstandene FI. 
wird aus der Watte abgepreBt, mit groBeren Mengen Glycerin yersetzt u. mit
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dem wie oben erhaltenen Filtrat yermischt. Das Ganze wird mit dest. W. auf 2 1 
verd. u. gut durcligeschiiltelt, mit 1% Chlf. u. ausreiclienden Meugeu Zimtol ver- 
setzt, zwecks Verteilung des Chlf. uochmals geschiittelt, wobci sich eiu etwaigcr 
UberschuB des letztereu absetzt, u. das Gemisch in Flasclien geftillt. Das Verf. 
bietet den Yorteil, den Driisenauszug genauer dosiert per os yerabreichen zu konnen. 
(E. P. 191740 vom 10/1. 1923, ausg. 7/3. 1923. Aust. Prior. 10/1. 1922.) Schottl.

Societe Chimiąue des Usines du Rhóne, Paris, ubert. von: Jean  A ltw egg 
und P au l P ivot, Lyon, Darstelhmg von Diathykhloracetamid. Diiithylacetylehlorid 
wird mit chlorierenden Mitteln u. das so entstandene a-Cldordiathylacetykhlorid, 
(CJT6)2C(C1)-C0*C1 mit NIT3 oder NH3 abspaltenden Mitteln, wie (NH4)2C03, be- 
handelt. — Man leitot z. B. in auf 90° erhitztes Diiithylacetylehlorid 2 Atome Cl2 

ein, erhitzt nocli einige Zeit auf 100° u. dest. im Vakuum. Das Diathyl-ct-ddor- 
acetykhlorid, FI., Kp .70 93°, wird liierauf mit iiberscliussigem wss. NH3 geschiittelt, 
wobei sich weiBe Flocken des a-Cldordiathylacetylamids ausscheiden, das nach dem 
Umkrystallisieren bei 58° sclim. Das Prod. besitzt die wertvolle Eigenschaft, sclmell 
tiefen Schlaf zu bewirken, obne unangenelime Nachwrkgg. beim Erwaclicn. In W. 
ist es leiclier 1. ais die entsprecliende Br-Verb. (A. P. 1493182 vom 6/3. 1923, 
ausg. 6/5.1924. E. P. 209706 vom 5/7. 1923, ausg. 5/3.1924. D. Prior. 10/1.
1923.) SCIIOTTLANDER.

Chemosan Akt-Ges., Wien, Darstellung von iherapeutisch venvendbaren Losungcn 
von Quecksilberderivaten der Ckcybenzoesulfosaurcn und ihrer Ilomologen, dereń Mer- 
curieruiig in Ggw. eines Ubersclmsses von freier Oxybenzoesulfosiiure oder der 
homologen Siiuren vorgenomnien wurde, 1 . dad. gek., daB die mercurierte Oxy- 
benzoesulfosiiure nach Bewirkung der Gelbildung mit Alkali genau neutralisiert u. 
das Gel liierauf durch Zusatz von Neutralsalzeu dissolviert, d, li. in molekular- 
disperse Lsg. gebraclit wird. — 2. dad. gek., daB man die mercurierte Oxybenzoe- 
sulfosiiure zuerst neutralisiert u. erst liierauf die Gelbildung bewirkt, worauf das 
Gol in Neutralsalzeu dissolviert wird. — 3. dad. gek., daB der Zusatz der dissol- 
vierenden Neutralsalze vor der Neutralisation der mercurierten Oxybenzoesulfo- 
siiuren erfolgt. — Man erwarmt z. B. 2-Oxy-5-sulfobenzol-l-carbonsiiure (Sulfosalicyl- 
siiure) in wss. Lsg. mit friscli gefiilltem HgO auf 100°, trennt die mercurierte Sulfo- 
oxybenzokarbonsaure von unveriindertem Ausgangsstoff durch Waschen mit A., liist 
in h. W. u. neutralisiert mit Ililfe eines Indicators, wie Methylorange, genau mit 
Alkali. Die beim Abkifhlen entstandene dicke Gallerte wird auf Zusatz geringer 
Mengcn von NII4C1 in eine auch bei weiterem Einengen klar bleibeude gelbe Lsg. 
iibergefiihrt. Zu demselben Ergebnis gelangt man beim Versetzen der freien mer- 
curierten Siiure mit NH4C1 vor der Neutralisation oder bei Zugabe des Neutral- 
salzes wiilirend des Einengens. An Stelle des NH4C1 lassen sich Chloride, Bromide, 
Jodide u. Rhodanide der Alkalien u. des NII3 verwenden. Scliwachere Wrkg. 
haben Erdalkalisalze, ferner Phospliate u. Acetate, wahrend Nitrate u. Sulfate un- 
wirksam zu sein selieinen. Die reinen Lsgg. mit einer der des W. nalieliegenden 
Viseositiit, besitzen trotz des wesentlich hoheren Ilg-Gehaltes eine geringere Toxi- 
zitiit ais diejenigen der nach auderen Verff. gewonnenen Salze mercurierter Oxy- 
benzoesulfosiiuren. Ferner yerursaclien sie keine Reizerselieinungen u. sonstige 
Nebenwrkgg. u. konnen ohne Zusatz yon aniisthesierenden Mitteln benutzt werden. 
(D .R .P . 399394 KI. 30h vom 23/8. 1922, ausg. 22/7. 1924. Oe. Prior. 17/8.
1922.) SCHOTTLANDER.

Vincenzo Gratto Ruffo, Rom, Italien, Mittel gegen Tuberkulose und andere 
Lungenleiden, besteliend aus guajacolsulfosaurem K, Dinatriummethylarsinat, Phenol, 
HgJ2, J-K J u. JC13 gel. in dest. W. — Das Prod. findet in Form von subeutanen 
Injektionen Yerwendung. (A. P. 1435335 yom 2/6.1920, ausg. 14/11,1922.) S c h o ttl .
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W ilfrid Paul Heath, Chicago, Illinois, V. St. A., Kohlensaurehaltiges Cos- 
meticum. Einer Salbengrundlage, Pomadę u. dgl. wird C02 in mkr. Bliischen ein- 
yerlcibt. — In einem geeigueten Beliiilter wird z. B. die Luft dureli C02 yerdriingt, 
liierauf dic Salbengrundlage cingefiillt u. unter kraftigem Sehuttcln des GefiiBes 
weiter C02 cingeleitet. Nach griindliclicm Vermiselien der Salbengrundlage mit 
C02 wird das GefiiB sorgfiiltig yerschlosscn. Die dem Prod. einverleibte C02 ver- 
hindert nicht nur eine Oxydation u. Ranzigwerden der Fettbcstandteile der Salbe, 
sondem befordert auch dic łindernde u. heilende Wrkg. des Ilauterems. (A. P. 
1494544 vom 7/1. 1922, ausg. 20/5. 1924.) S c iio tt la n d e r .

Harry Oustayan, New York, V. St. A., Quecksilber und Blei enłhalłende Salbe. 
Man vermisclit Pb mit metali. Hg u. sclim. die BI. durch Erhitzen zusammen, kiihlt 
langsam ab u. zerkleinert die Pb-IIg-Legierung in einem Morser zu einem staub- 
feinen Pulycr. Zu diesem wird dann IIgCl2 oder ein anderes Hg-Salz in Pulyer- 
form gegeben u. das Ganze grundlicli yerrieben. Das Gemisch wird in eine aus 
Scliwciueschmalz, Oliyenol u. Paraffin- oder Bienenwachs bestchende gesclimol- 
zene Salbengrundlage eingeruhrt u. das Prod. auf 15° abgekiililt. Es findet SuBer- 
licli therapeut. Verwendung gegen Entzundungeu der Haut, Geschwiire, Pinncu usw. 
(A. P. 1494562 vom 22/1. 1923, ausg. 20/5. 1924.) S c iio ttla n d e r .

Carl Thiem e , Zeitz, llerstellung desinfizicrcnder Kaumassen, dad. gek., daB 
Kautschuk mit Ililfe von Mentholestern in eine halbfeste auswalzbare M. iiber- 
gefiihrt u. diese in Stiicke yon fiir Kaupastillen gceigneter GroBe zerlegt wird. — 
Die Mischungen des Kautschuks mit Mentholestern zeigen auch bei Verwendung 
reeht bedeutender Estermengen, z. B. von Milchsaurcmcntliylester, einen milden Ge- 
sclimaek, entmisehen sieli nicht u. erzeugen beim Durchkauen weder Brennen noch 
unangenehme Reizerscheinungen auf den Schlcimhauten. Zweeks Erleichterung des 
Auswalzens u. Yermeidung des Aneinanderhaftens gibt man den halbfesten 
Mischungen indifferente Dispersionsmm., wie CaCOa, zu. Da die M. wiihrend des 
Kauens infolge 'allmiihlicher Lsg. des iMentliolesters durch den Speieliel klebrig 
wird, ycrsetzt man sie auBerdem noch mit etwas im Speieliel unl. Wachs. (D. R. P. 
399313 KI. 30li yom 18/5. 1923, ausg. 22/7. 1924.) S c iio ttla n d e r .

Ernst Pick, Wien, llerstellung von Zahnputzmitteln mit komplementarer Farb- 
ioirkung, 1. gck. durch den Zusatz kleiner Mengen blauer, giftfrcier Farben, die im 
Speieliel u. im W. unl. sind, zu Zahnputzmaterialien. — 2. dad. gck., daB Ultra- 
marinblau, Konigsblau, Kobaltblau, Alkaliblau, Indigocarmin u. andere blaue un- 
giftige Aniliufarben in Pulverform u. in kleinen Mengen ais Zusatz zu bekannten 
Zahnputzmittelu benutzt werden (liierzu vgl. auch F e t tg e w in n u n g s -G e s . m. b. II;,
D. R. P. 3407G1; C. 1921. IV. 1164.) (Oe. P. 92643 yom 16/11. 1920, ausg. 11/5.
1923.) SCHOTTLJiNDER.

Charles W. Archer, Cary, Indiana, V. St. A., Mittel gegen Pyorrlioe, bestehend 
aus Liquor Ferri oxydati dialysati (Fe-Oxyclilorid), Glycerin, Zucker u. Atropin- 
sulfat. — Das Prod. findet zu Mundspiilungen bei Pyorrhoe Verwendung u. wirkt 
infolge des Fe-Oxychloridgelialtes gleiclizeitig zalmsteinlosend. (A. P. 1433979 
vom 14/9. 1920, ausg. 31/10. 1922.) S c u o tt la n d e r .

G. Analyse. Laboratorium.
Koch, Sclbsttćitiger Apparat zur Probenahme von Fliissigkcitcn. Der von Focns 

(Z‘schr. f. Zuckcrind. d. ćeeliosloYak. Rep. 47. 435; C. 1923. IV. 557) beschriebene 
App. yersagt bei dcm Grenzfalle, wenn der ZufluB gleieli dem Abflusse ist. Vf. 
beselireibt an Hand y o u  Abbildungen den von der Firma G e b riid e r  Siemens
& Co., Berlin-Lichtenberg, hergestellten App., der diesen Nacliteil vermeidet. — 
Nach Fuchs bestelit dieser Nachteil seines App. nicht, es ist seinem Eintreten
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durcli eine geeignete Yorr., die K och bei der schemat. Zeiclmung des App. iiber- 
sehen hut, vorgebcugt. (Ztsehr. f. Zuckerind. d. iechoslovak. Hep. 48. 335 — 38. 
Charlottenburg. Brunn.) ROh l e .

L. R iety , Die clektromotoiisclie K r aft der Filtration. Lsgg. von Cu(C2H30 2)2 

wurden unter Druck von 25 at durch eine G-lascapillare durcligepreBt. Die EK. 
der Filtration (die AusHuBelektrode ist positiv) ist umgekehrt proportional der Konz. 
der Lsg. (C. r. d. lAcad. des sciences 178. 2246—47.) B ik er m a n .

Aldo Chiappero, Neue Form des Yacuonieters. Der App. bestcht im wesent- 
lichen in einem geraden Barometerrohr, welclies in ein regulierbares lig  - GofiitS 
eintaucht. Das Ganze ist auf dem zu cvakuierenden GefiiBe aufmontiert. Genaue 
Einrichtung u. Wirkungsweise zeigt zwanglos die Fig. des Originals. (Giorn. di 
Chim. ind. ed appl. 6 . 168. Turin.) G r im m e .

F. R. E llis  und J. D. W hite, Charakteristisches von Luftgeblaseerhitzern. Be- 
schreibung prakt. App. u. ihrer Wirkungsweise. (Ind. and Engin. Chem. 16. 471 
bis 473. Hyde Park [Mass.].) G r im m e .

C. E. Waters, M n Laboratoriumsruhrer. Beschreibung eines leicht selbst her- 
stellbaren Riihrers, der ais Antrieb oben einen Krauz von Fltigeln triigt, die durch 
PreBluft angeblascn werden. Niilieres zeigt die Fig. des Originals. (Ind. and 
Engin. Chem. 16. 493. Washington [D. C.].) G r im m e .

E. A. V uilleum ier, Direkt ablesbarer Appaml zur Bestimmung des annahernden 
spezifiselien Gewieldes fester Korper. Der App. bestelit aus einem Standzylinder mit 
spezif. Skaleneinteilung. Er wird mit W. bis zum Nullpunkt gefiillt u. 100 g der 
Probe zugegeben. An der Skala laBt sich dann die D. direkt ablesen. (Ind. and 
Engin. Chem. 16. 620. Carlisle [PA.].) G r im m e .

Leonhard Heis, Ein Manometer holier Empfindliehkeit. Vf. besclireibt ein 
yerkleinertes Edelmannsches Manometer, bei welchem zwei Diisen die beiden Enden 
eines kleinen leichtcn Al-FIiigels anblasen, bezw. aussaugen. Um elektrostat. 
Storungen bei der Drehung des Flugels um seine Ruhelage zu yermeiden, ist da8 

ganze Aufhiingesystem aus Metali angefertigt. Aus dem gleiclien Grund ist das 
ganze Instrument nach Art der Galvanometer gepanzert. ,Vf. benutzt die Empfind
liehkeit dieses Manometers, um die Magnetostriktion eines Gases naclizuweisen. 
Es werden zwei mit dem Gas gefullte Kolben an beide Enden des Manometers 
angesehlossen, so daB, da kein Druckunterschied besteht, die Fliigel sich in Ruhe- 
stellung befinden. Wird dann an einem der Kolben ein Magnctfeld angelegt, dann 
macht sieli infolge der Magnetostriktion des Gases eine Druckdifferenz bemerkbar, 
welche den Fliigel zu einem Ausschlag veranlaBt. Daraus kann man die Sus- 
ceptibilitiit eines Gases messen. Die Druckzunalnne im Kolben unter der Wrkg. 
des Magnetfeldes yon der Feldstarke II ist % H '-/2 {'/ =  Suszeptibilitat). — Die 
GroBenordnung der stat. Empfindliehkeit ist 2,7 ■ 10—“ mm Hg Druckdiffcreuz fiir 
einen Ausschlag von 1 mm bei 2 m Skalenabstand. Der Druckausgleicli erfolgt im 
Manometer aperiod. Fiir die Wirkungsweise des Instruments wird eine einfaclie 
Tlieorie entwickelt. (Physikal. Ztsehr. 25. 326—30. Ziirich, Techn. Hochseliule.) B e .

W. D. H om e und E. W. Rice, Ein einfacher Triibungsmesser. Der App. be
steht aus einem mit Sclilitzen yerselienen Zinnrohr, um welches ein ITalter fiir die 
ProbeglUser montiert ist. Ais Liehtąuelle dient eine starkę elektr. Lampe in dem 
Rohre. (Ind. and Engin. Chem. 16. 626. Yonkers [N. Y.].) G r im m e .

A. Tian, Neues Modeli eines eleklrischcn Ofens. Der Ofen besteht aus einer 
Glasglocke, die eng eingesetzt ist in eine ahnlich gebaute Cu-Glocke. Die Er- 
liitzung erfolgt durch umgewickelten Draht mittels elektr. Stromes, der mit Hilfe 
von Rlieostaten reguliert werden kann. (Abb. im Original.) Der App. kann auch 
ais Yakuumapp. benutzt werden u. Sauredampfe wirken nicht scliiidlich. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 35. 804—8. Marseille, Fac. des Sciences.) H aberland .
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Richard Lorenz und Hans Klauer, Beitrage zur Theorie der eleklrolytischm 
Ionen. 29. TJber eine vcrbesserle Mełhode der Leitfahigkeiismcssung durch Einfiilirung 
des Rohrawerstarkcrs und ihre Bcgriindung. (28. vgl. Ztsclir. f. anorg. u. allg. Cli. 
126. 278; C. 1923. III. 711.) In die Wheatstonsclie Bruckcnsćhaltung wurden 
3 Elektroneurohren, ais Verstiirker des durch das Telephon flieBenden Wechsel- 
stroms, eingebaut. Das Minimum ist mit dem Verstśirkcr viel scharfer (die Ton- 
stiirke waehst bei Yersehiebung des Kontakts um 0,5 mm in der Niilie des Mini- 
mums um das 45-faclie), die Empfindlichkeit entsprechend gro Ber. Aucli bei Kapa- 
zitiiten u. Selbstinduktionen in der Briieke gelingt es, ein gutes Minimum zu er- 
zielen. Dennoch muB man bei der Arbeit mit Lsgg. platinierte Elektroden yer- 
wenden, mit welclien Vff. eiue liohe Genauigkeit errcichten (es wurden KCl-Lsgg. 
untersueht). (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 136. 121—46. Frankfurt, Univ.) B ik .

Karl Jellinek  und W assil Kresteff, U ber neue Methoden der Mapanalyse. 
V. IIber Chloromeirie ais Ersatz fiir Jodometrie und andere analyłische Methoden. 
(IV. vgl. J e l l in e k  u. K r e b s , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 130. 263; C. 1924. I. 
939.) In der oxydimetr. MaBanalyse IśiBt sich sowohl J  wie aueh Br durch Cl 
ersetzen. Vf. yerwendet ais Titrierfl. eine stark alkal. NaOCl-Lsg.; Einstellung 
yermittelst einer Tliiosulfatlsg. Ais Indicatoren dienen K J  u. KBr, aber aueh 
Indigo, Methylrot, Metliylorange u. salzsaures Anilin. — Zur Best. yon Sn (II) in 
einem WeiBmetall wird dasselbe in FeCls u. HC1 gelost, mit Fe-Pulver Cu u. Sb, 
mit Zu das Sn gefiillt, letzteres unter einer C02-AtmosphSre (NaHC03 -(- HC1) in 
HC1 gel. u. mit KBr ais Indieator titriert. Gleichfalls gute Werte liefern cliloro- 
metr. Bestst. von Sb (III) aus Metallegierungen u. As6% in salzsaurer Lsg. Verss. 
Erdalkalisalze mit Na,S03 zu titrieren hatten wenig Erfolg, dagegen lassen sieli Al 
u. Pb nach der hydrolyt. Fśillungsanalyse mit Na;iPO., u. Methylrot ais Indieator 
auf ca. 0,5% genau bestimmen. Der P-Gelialt eines Eisens laBt sich durch'Fiilliuig 
mit Magnesiamixtur gravimetr. bestimmen, bei Inlosunglialten des Fe durcli Wein- 
siiure. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 137. 333—48. Danzig, Techn. Hoehseh.) U lm .

Kehren, Fixanal. Die FixanalstofFe zur Herst. von Normallsgg. der Fa. 
E. I)E H a15n A.-G., Seelz.e b. Hannoyer werden empfohlen. (Ztselir. f. ges. Textil- 
ind. 27. 240.) StJvEi!N.

Charles 3). Bogiń, Analyse von binaren Gemischen. Volumetrisclie Trubungs- 
metliode. Biniire Gemische, dereń Kompouenten yerschiedene Loslichkeit in W. 
haben, lassen sieli durch Titration mit W. nach der Trubungsmethode mit genaueni 
Endpunkte analysieren. Auf gleiclie Weise gelingt die Analyse yon terniiren Ge
mischen, wenn die dritte Komponentę auf andere Weise gut bestimmbar ist, desgl. 
lassen sieli Salzlsgg,, Mischungen von organ. Fil. mit W. titrieren. Den Gehalt an 
W. in organ. Fil. titriert man mit Bzl., Feuclitigkeitsbestst. in festen Korpern ge- 
lingen durcli Extraktion mit einer mit W . misehbaren organ. FI. u. Titration mit 
Bzl. Die Metliode ist an zahlreichen Kurventabellen erliiutert. (Ind. and Engin. 
Chem. 16. 380—86. Terre Haute [Ind.].) G r im m e .

W. Kohen, Verbesserungen der Calorimeterbombe. (Zentralblatt f. Zuckerind. 
32. 85G. — C. 1923. IV. 762 [ygl. B r u h n s].) M u le .

E lem ente und  anorganische Y erbindungen.
F. M. Scales und Arthur P. Harrison, Bestimmung voń Nitraistickstoff. Eine 

colorimetrische Mełhode. Nach Verss. der Vff. eignet sich zum Nacliweis geringer 
Mengen yon Nitrat-N ani besten die DENiGftssclie Strychninsehwefelsiiuremethode. 
Das Reagens ist jedoeli nur beselirSnkt haltbar. (Ind. and Engin. Chem. 16. 571 
bis 572. Washington [D. C.].) G rim m e .

C. Mayr, Zur Arsenbestimmung in Pyriten, Schwefelsćiure und Salzsaure. Die 
Miingel friiherer Methoden yermeidet Vf. nach folgendem Verf.: 5 g feiust. ge-
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beutelter Kies werden mit 100 ccm yerkehrtem Konigswasser 24 Stdn. k. digeriert, 
eingedampft u. ca. 1 g KC10S u. 30—40 ccm IICI zugegeben; nach Naclilassen der 
heftigen HCl-Entw. wieder eingedampft u. die Salzmasse in HC1 konz. gelost. Im 
Ledebursclien As-Destillationsapp. mit 2 g KBr u. 6 g Ilydrazinsulfat wird dann 
dest., bis ca. 50 ccm FI. im Kolben hinterbleibt. Das verd. Dest. wrird k. mit II2S 
ausgefiillt u. das filtrierte As2S3 in li. Ammoniak gelost u. mit 1—2 ccm Pcrliydrol 
zur Trockne eingedampft. Nach noclimaligem Losen in HC1 u. Dest. wird mit 
7,-n. KBr03-Lsg. titriert (Methylorange).

2 KBr03 +  2 IICI +  3As20 3 =  KC1 +  2IIBr -j~ 3As20 6.
Zur Best. yon As in IICI u. II2S04 wird verd., I i2S erst k., bernacli li. eingeleitet
u. der Nd. wie oben augegeben beliandelt. (Ztsclir. f. anorg. n. allg. Cli. 137. 
328—30. Wien, L iesing Chem. Fabr.) UlmANN.

E. C. Wagner, Gciiaue Besthnmung von Kaliumchlorat nach der Metliode von 
Bunsen. Modifikationen der alten Bimsenclien Methode zur Best. von KC103, liaupt- 
sachlich darauf beruliend, daB die Best. unter LuftabschluB erfolgt. Dieses wird
erreiclit durch Vor- u. Hintersclialtung yon je 2 Waseliflasclien an den Zer-
setzungsapp. Walirend der Zers. wird stiindig C02 dureli das System geleitet. 
Niiheres ergibt das Bild im Original. (Ind. and Engin. Cliem. 16. (316—20. Hun-

E. Pitois, Bemerhmgen zum A ufsa tz von Mesnager iiber die Analyse des Stahls 
mittels Beobachtung der Schleifenfunken. Aufrechterlialtung der Priorit&tsanspriiche 
gegeniiber M e s n a g e r , S. 217. (C. r. d. l’Acad. des seiences 178. 16J4.) Bik.

— , Besthnmung von Mangan in Eisen. (Foundry 52. Data Sheet, Nr. 529.) SAcns, 
Giuseppe Tomarehio, Uber die Besthnmung von Mangan in  hochprozentigen 

Eisenmalerialien. Die eingehenden Verss. des Vfs. ergaben, daB die Methode von 
V o l lh a b d  - W  o l f f  praktiseli einwandfreie Pesultate gibt. (Giorn. di Chim. ind. ed 
appl. 6 . 163—64. Savona.) Grim m  u.

R. W. Coltman, Die Besthnmung von Mangan. II. Manganooxalat a h  Tir- ■ 
substanz. (I. Mitt. vgl. C u n n in g h a m  u. C o i.tm an , Ind. and Engin. Cliem. 
16. 58; C. 1924. I. 1695.) Manganoosalat wird ais Ursubstanz zur Best. rou 
Mn nach den iiblichen Metlioden (V o lh a h d , Chlorat-) empfolilen. Zur Ilerst. von 
MnC20., • 2 II20  reduziert man nmkrystallisiertes IvMn04 mit iibcrscliUssiger um- 
krystallisierter Oxals;iure in wss. Lsg. Krystallin. Nd. abfiltrieren u. gut aus- 
wasclien. In diinncr Schiclit auf Filtrierpapier an der Luft trockneń. Zur Priifuug 
auf Reinheit zers. man mit HN03, dampft mit 1I2S04 bis zum AusstoBen weiBer 
Diimpfe ab u. fallt die Lsg. mit NH3 -f- (NH4)2S in groBem tlbcrschufi. Filtrat 
abdampfen, Ruckstand gliilien u. in H2S04-Lsg. abermals fallen, Filtrat abcrmals 
yerdampfen u. Riickstand gliilien. Er soli yollkommen fliichtig sein. Auf Zn 
priift man eine mit 1IN03 zers. Probe durch Einleiten von H2S in die ammoniakal. 
Lsg. Ansfturen mit Essigsiiure. Ein liierbei yollkommen in Lsg. geliender Nd. 
zcigt Abwesenlieit yon Zn. (Ind, and Engin. Chim. 16. 606—9. Long Island City

Autonio M anuelli, Die Besthnmung des Mangans in  reichen Legierungen. 
Unter Bezugnahme auf die Ausfiihrungen von M u s a t t i  u. C b o c e  (Giorn. di Chim. 
ind. ed appl. 6. 12; C. 1924. I. 1978) teilt Vf. mit, daB nach seinen Erfahrungen 
einzig die Methode yon J u l i a n  einwandsfreie Resultate gibt. Zu ilirer Ausfulirung 
lost man 0,25 g Substanz in liohem Becherglase in 50 ccm HN03 (D-1,2) unter 
Zusatz yon 50 ccm 5%ig. Eisennitratlsg. in H N 03 (D• 1,42) in der Ilitze, yersetzt 
mit 50 ccm konz. HN03 u. kocht unter Bedecken 3—4 Minuten. Zugeben yon 
5 g KC103 in kleinen Portionen u. abermals 12 Minuten kochen. Abkuhlen, verd. 
mit k. W. auf 400 ccm u. zugeben yon 75 ccm titriertem II20 2 unter Umruhren.

tingdon [PA.].) G r im m e .

[N. Y.].) G r im m e .

VI. 2. 98
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Riicktitrieren mit '/io n- KMn04. Yerbrauchte ccm X  0,002747 =  Mn in der ab- 
gewogenen Probe. (Giorn. di Chfan. ind. ed appl. 6 . 164—66. Mailand.) Grimme.

T. D. Yensen, Beslimmung von Silieium in Eisensilichimlegicrungen niiłtels 
ihrer physikaliseJien Eigenschaften. Si laBt sieli in niedrig0/„ig. Legierungen mit 
geniigender Genanigkeit mittels elektr. Widerstandsmessungen u. aus der Hartę 
bestimmen. (Ind. and Engin. Cliem. 16. 366—67. East Pittsburgh [PA.].) G rim m e.

Ernesto Stelling, Losung von Zinn- und Antimonoxyden. 1 g Substanz wird 
mit 20 ccm konz. H N 03 u. 10 ccm W. znr Trockne verdampft, mit 10 ccm w. 
verd. HNOa aufnehmen u. abfiltrieron. Auswaschen mit yerd. I1N03. Sn u. Sb 
bleiben auf dem Filter. Nd. mit 50 ccm konz. S02-Lsg. 3—5 Min. auf 60—70° 
erwarmen, zum Sieden erhitzen u. nacli Zugabe yon 10 ccm konz. HC1 bis zum 
yollstSndigen Entweiclien von S02 kochen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 346. New 
Haven [Conn.].) * G r im m e .

Organische Substanzen.

W alter Parri, Eine Farbreaktion der alkoliolisclien IfydroxyIgmppe. Ais 
Gruppenreagens dient Vanadophosphomolybdansaure, hergestellt durcli Auflosen von
3 g PhospliomolybdansUure u. 0,3 g Ammoniummetayanadat in 100 ccm lauwarmer 
H2S04. Zur Ausfulirung der Rk. yersetzt man in einem Reagierglase 1—2 ccm 
konz. II2S04 mit einigen Tropfen Reagens u. gibt wenig des zu untersuchenden 
Korpers liinzu. Es bilden sieli nacli kiirzerer oder lśingerer Zeit charakterist. gelbe, 
rote oder blaue Farbungen, welclie allmiiblich in andere umschlagen. Diese 
Parbungen sind iu einer ausfulirliclien Tabelle getrennt nacli Alkoliolen, Alkoliol- 
sfturen, mehrwertigen Alkoliolen u. Cholestrin mitgeteilt, wegen derer auf das Ori- 
ginal yerwiesen wird. (Giorn. Farm. Cliim. 73. 109—12. Udine.) G r im m e .

L. J . Simon und L. P ian x , iiber Nacliweis und Bestimmuig kleine>• Mengen 
Brenzłraubensaure. C o lo rim  e tr is c l ie  B est. Man setzt zu 1 ccm der zu unter- 
suclienden Lsg. 0,5 ccm 40°/oige Essigsiiure, 3 ccm l°/'0ige Nitroprussidnatriumlsg.,
1,5 ccm NIi3 (0,75 ccm NH3 22° Bś. 0,75 ccm W.). Die blauc Farbę, welclie in 
2—10 Min. erreicht wird, wird im Colorimeter bestimmt. — Nur Acetoplienon gibt 
eine iilmliclie Farbę. — Zur Best. ais P lie n y lliy d ra z o n  yersetzt man die zu 
untersueheiide Lsg. mit einem tjberscliuB des aus 26 g Plienylliydrazin 50 ccm HC1 
(d 1,19) in 1000 ccm W. bestelienden Reagenzes, filtriert nach 3—4 Stdn., wascht mit 
dest. W. u. titriert die Phenylliydrazonbrenztraubensaure in W. suspendiert mit 
NaOH u. Plienolphthalein. Die Methode ist sehr genau. — Man kann mit gutem 
Erfolg auch p-Bromplienylhydrazin (friscli bereitet) anwenden. — Dic Alkalisalze 
der Brenztraubensiiure sind in wss. Lsg. schleclit haltbar. — Es ist nicht moglicli, 
Brenzti aubensSure yon Milclisiiure durch Extraktion mit A. zu trennen. (Buli. Soc. 
Cliim. Biol. 6 . 477—87.) A. R. F. H ess e .

R. Posse, Ph. Hagene und R.. Dubois, Gh-avbnełrische Beslimmung des Cyan- 
amids ais Xantliylharnstoff. Silbercyanamid und HNO., (40 Be) setzen sieli um 
nacli: CN2Ag2 +  3H N 03 +  H ,0  =  2AgN03 +  CO(NII2)2, HN03. Die Rk. yer- 
liiuft ąuantitatiy, wenn man das Gemisch iiber Nacbt bei gewohnliclier Temp. 
beliiBt, oder wenn man 1 —2 Stdn. auf 38—40° erwarmt. Die Best. des C0(NI1a)2 

erfolgt nacli dieser Zeit, indem man in W. lost, mit konz. NH40 II  schwach alkal. 
macht, CH3COOH u . nach u. nach die erforderliche Menge methylalkoli. Xanthydrol- 
lsg. zugibt. Nach 2 Stdn. wird der abgeschiedene Xantliylharnstoff filtriert, mit A. 
gewaschen, getrocknet u. direkt gewogen. Sein Gewicht geteilt durch 10 gibt den 
Gehalt an Cyanamid, durch 7 den an gebildetem CO(NH2)2 an. (C. r. d. l’Acad. 
des sciencens 179. 214—16.) H a b e r l a n d .
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B estandteile von Pflanzen und  Tieren.
C. Sannie und Maurice Vincent, Technik der elektrometriachen p n -Bestimmung 

in Blut und C0.2 enthaltenden biologischen Flussigkeiten. (Buli. Soc. Chim. Biol. 6 . 
488—95. — C. 1924. I. 1840.) A. R. F. H e s s e .

Andre Guerbet, Tabelle zur schnellen und reclmungsloscn Bestimmung der 
Ambardschen Konstantę. Es wird eine Art Reehenscliieber zur Best. dieser der 
Ermittlung des Ilarnstoffgelialts in biol. Fil. dienenden Konstantę beschrieben. 
(Journ. Pharm. et Chim. [7.] 30. 68—75. Paris, Hopital Necker.) H aberla n d .

W. Griining', Wclche Anfordenmgen sind an das offizinelle Eisenalbumin zu 
stellen? Vorsclilag eines Priifungsverf. (Pharm. Ztg. 69. 716—18. Riga.) D ie t z e .

F. Utz, Die rcfraktometrisclie Bestimmung des Chinins. Chinin u. seine Salze 
lassen sieli yorteilliaft refraktometr, bestimmen, wenn eine Reilie von Unterss. aus- 
zufiihren sind, z. B. in der Chinarinde, in Extract. u. Tinct. Chinae, in Chinin- 
tabłetten, Pillen usw. Das Chinin soli mogliehst rein vorliegen. Bei Chinarinde 
u. iliren Prodd. eignet sich das Verf. von R a pp (Apotli.-Ztg. 33. 463) zur Best. 
der Alkaloide mit Zusatz von Alabastergips. In Glycerin ist Chininhydroclilorid 
ebenso 11. wie das Sulfat; 1 Teil in ca. 48 Teilen. Die Best. der Loslichkeit in
2 Vol. CHCI3 u . 1  Vol. absol. A. ist weniger siclier. Keine einzige Probc loste 
sich in der Mischung, wie das D. A.-B. dies verlangt. (Pharmacia 4. 70; Apoth.- 
Ztg. 39. 751.) D ie tz e .

E lm er H. W ir  tli, Der Nacliweis von Kolophonium in offiziellen Ilarzen, Gummi- 
harzen und Balsamen. Die Yerff. der U. S. P. IX. zum Nacliweis von Kolophonium 
iu Asa foetida, Benzoe, Perubalsam, Cadeol u. Zimtol gaben geniigende Resultate 
bis zu 5%; die Proben yersagen bei Guajakharz, Tolubalsam, Jalapen- u. 
Scammoniumharz (5% Yerfalschung). Die Cu-Acetatmethode (Lsg. des Harzes
— 3 Stdn. — in PAe. wird filtriert u. mit wss. Cu-Acetatlsg. — 1 : 1000 — ge- 
schuttelt; Grimfarbung bei Koloplionium) u. die Ilalpliensche Farbenprobe sind, 
auBer bei Cadeol, zum Nacliweis von Kolophonium geeignet; sie sind auch braucli- 
bar bei amerikan. u. levant. Styrax, Dammar, Schellack, Myrrlie, Mastix, Draclien- 
blut u. Jalapin, yersagen aber bei Balsamum Copaiyae u. yenetian. Terpentin 
wegen der in diesem enthaltenen, der Abietinsaure iihnlichen HarzsSuren. Die 
Cu-Acetatmethode ist im allgemeinen yorzuzielien. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 13. 
520—31. Chicago, Univ. of Illinois.) D ie t z e .

P. Grelot, Der rolie Campher in den offizinellen Prdparaten. Kennzeichnung, 
Bestimmung. Das polarimetr. Verf. geniigt zur Kontrolle, wenn das Ergebnis mit 
dem eines reiuen Prod. ubereinstimmt. Wenn das Resultat wesentlicli niedriger 
ist, kann man crst dann auf einen Mangel an Camplier schlieBen, wenn man sich 
iiberzeugt hat, daB reiner u. kein roher Campher yorliegt Roher Camplier ent
halt u. a. Safrol, das mit HNOs Farbenrkk. gibt. Die Berechnung des Campher- 
gelialtes aus der Dreliung in alkoh. Lsg. wird angegeben; diese ist auch in Ollsg. 
moglich, docli empfielilt es sich, bier die Resultate durcli das Gewichtsyerf. zu 
kontrollieren. Die Verwendung von roliem Campher ist ais Fiilscliung anzuselien. 
(Buli. Sciences Pharmacol. 31. 369—75. Nancy, Facultó de Pharm.) D ie tz e .

K unze , Ersatz des Chlor- und Scliwefelwasserstojfwassers bei Arzneimittel- 
pnifuńgen. Zu der Arbeit von W in k l e r  (Pharm. Zentrallialle 65. 313; C. 1924.
II. 741) ist zu bemerken, daB Na^S-Lsg. nicht anwendbar ist bei Ggw. yon Sauren, 
weil der aus dem stets yorhandenen N a^ O s sich abscheidende S die Beobachtung 
stort, u. auch nicht z. B. zum Nachweis yon Hg, weil der anfangs auftretende Nd. 
yon HgS im UberschuB yon Na,2S wieder gel. wird. — CL,-W. wird bisweilen ais 
Arzneimittel, zu Gurgelungen bei Diphtherie, gebraucht. (Pharm. Zentralhalle 65. 
400. Leipzig.) D ie t z e .

98*
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H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

D. K. Dean, Die Filmtheońe der Warmeleitung angeicandt a u f einen gewohn- 
Uchen Wassererliitzer. Mathematische Bereclinungen der Wiirmeleitung erliiutert au 
prakt. Beispielen. (Ind. aud Engiu. Chem. 16. 479—82. Boston [Mass.].) Gp.imme.

R. H. Heilm an, Wiirmeleitung durch freie und isolierte llohre. Berechnung 
des Wiirmeverlustes bei freien Rohrleitungen, Angaben iiber die Wiirmeleitfiihig- 
keit yerschiedener Isoliermaterialien, EinfluB der Porositat auf die Isolierfiihigkeit, 
W:irnieverluste durch Isolierbandagen. (Ind. and Engiu. Chem. 16. 451—58. Pitts- 
burgh [PA.].) G rim m e.

Emerson P. Poste, Warmeleitung in  emaillierten Apparaten. Die Wiirme
leitung emaillierter Eisenapp. hiingt ab von der Art u. der Dicke des Emaille- 
iiberzuges, folgt aber sonst den iiblichen Gesetzen. (Ind. and Engiu. Chem. 16. 
469—70. Elyria [Ohio].) G rim m e.

P. N icholls, Ein Warmeleiiungsmesser. Beselireibuug eines selbstaufzeiehnen- 
den elektr. MeBapp. (Ing. aud Engin. Chem. 16. 490—93. Pittsburgli [PA.].) G ri.

W illiam  A. Mc Lean, Eine neue Kolloidmuhle. (Ind. and Engin. Chem. 16.
494—97. Geneya [N. Y.]. — C. 1924. II. 521.) G r im m e .

W. L. Mc Cabe und Clark S. Robinson, Bildung eines Yerdampfutig.tma/i- 
stales. Prakt. Ubertragung mathemat. Bereclinungen auf eine Kuryentabelle. 
(Ind. and Engin. Chem. 16. 478—79. Cambridge [Mass.].) G rim m e.

Gk Calingaert und E. E. Huggins jr., Die Wirksamkeit von Fraktionier- 
kolonnen. Aufstellung matliematischer Gleichungen zur Berechnung der Wirksam
keit yon Fraktionierkolonuen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 584—8 6 . Cambridge 
[Mass.].) G rim m e.

D. J. van Marle, Warmeleitung in  einem geneigten Schnellzirkulationsvakuwn- 
nerdampfer. Berielit iiber prakt. durchgefiilirte Messungen. (Ind. and Engin. Chem. 
16. 458—59. Buffalo [N. Y.].) G rim m e.

W. K. Lewis, J. T. Ward und E. Voss, Optimale Arbeitsbedingungen fur  
Rohrenbeheizungs- und Kiihlanlagen. Nachpriifung der Gultigkeit der Formeln yon 
F a n n in g  u. N e w to n  au prakt. Beispielen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 467—68. 
Cambridge [Mass.].) G rim m e.

Kemet Laboratories Company, Inc., ubert. von Hugh S. Cooper, Cleyeland,
V. St. A., Feuerfeste Gerdte. ZrO» oder T h0 2 oder Gemiselie beider werden mit
0,25—5°l0 eines leiehter sehmelzbaren, nicht flUclitigen Stoffes, yorzugsweise Fe20 3 

yermiseht. In gewissen Fiillen ist es yerteilliaft, einen Teil des Fe20 3 durch Si02 

oder T i0 2 oder beide zu ersetzen, bezw. Rohstoffe zu yerwenden, welche alle diese 
Stoffe von Natur enthalten. Der Rohstoff wird zunKchst gesclimolzen, dann ziem- 
lich, aber nicht zu fein gemalilen, mit W., Glycerinlsg. o. dgl. zum Brei angeriihrt, 
geformt, holien Drucken ausgesetzt, erst bei gewohnliclier Temp., dann bei 100° 
getrocknet u. bei bis zu 1500° ansteigenden Tempp. gegliilit. (A. P. 1491224 vom 
26/10. 1922, ausg. 22/4. 1924.) KOhmng.

Chas. Taylor Sons Company, iibert. yon: Arthur P. Taylor, Cincinnati, 
Feuerfeste Gerdte. Diaspor wird, falls erforderlicli, dureli Gliilien u. Auslesen von 
Verunreinigungen befreit, gemalilen, mit einem liochplast. Kaolin yon yerhaltnis- 
niiiBig boher Verglasungstemp. u. einem zweiten weniger piast. Kaolin yon niedrigerer 
Yerglasungstemp. gemischt, W. u. ein organ. Bindemittel, z. B. Zucker oder Melasse 
zugesetzt, die M. geformt, getrocknet u. gebrannt. (A. P. 1491567 vom 8/5. 1923, 
ausg. 22/4. 1924.) KOhling.
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Maschinenbau-Akt.-Ges. Balcke, Bochum, Vorrichtung zum Loscn von Salzen 
uach D. R. P .,398710, 1. dad. gek., daB der aus Rolirvorr. u. Heizelementen be- 
stehende Turm mit einem Mantel umgeben ist, durch welchen die k. Lauge von 
unten eintritt u. nach oben steigt, um iiber die obere Kante des liochsten Elementes 
im vorgewarmten Zustande in die eigentliche Losezclle uberzutreten. — 4 weitere 
Anspriiehe kennzeichnen Ausfuhrungsformen der Yorr. (D. R. P. 399822 KI. 121 
vom 22/3. 1922, ausg. 30/7. 1924. Zus. zu D. R. P. 398710; C. 1924. II. 1387.) Ka.

Hugo Vierheller, Zschornewitz, Bez. Halle, Amflocken von icafińgen Sus- 
pensionen, dad. gek., daB man in der Suspengion einen 1. organ. FarbstofF verteilt, 
der auf Zusatz von Saure, Alkali oder Salzen ausgeflockt wird. (D. R. P. 399463  
KI. 12 g vom 21/2. 1923, ausg. 23/7. 1924.) K ausch .

W ilhelm  Wurl, Berlin-WeiBensee, Misehmaschine, insbesondere fur schlamm- 
formiges Gut, bei welcher eine feststehende Trommel durch mit Durchtrittsoffnung 
versehene Scheiben in von dcm durch umlaufende Mischschaufeln weiter beforderten 
Mischgut nacheinander durchlaufenc Einzelkammern unterteilt ist, dad. gek., daB- 
die Scheiben auf der Drchwelle befestigt u. die Mischschaufeln ais die Scheiben 
miteinander verbindende Querversteifungen ausgebildet sind, wobei die Durchtritts- 
olFnungen der Scheiben scitlicli der Drehwelle liegen. (D. R. P. 398641 KI. 12e 
vom 16/5. 1923, ausg. 19/7. 1924.) K ausch .

W illiam  Hardie Cheyne, Brentford, Middlesex, GroBbritannien, Misch- 
maschine. Dic insbesondere zum Mischen von Farben in trockner u. fl. Form be- 
stimmte Maschine besteht aus einem liegenden mit AuslaB yersehenen Behiilter, mit 
gegen den Auslauf geneigtem Boden, einer Reguliervorr. fUr den Auslauf u. 
mindestens einer Gruppe von im Behalter auf einer liegenden drehbaren Achse 
angeordneten Forder- u. Mischorganen solcher Art, daB ihre radiale Ausladung 
entsprechend dem Abfall des Behalterbodcns uach dem Auslauf hin zunimmt. 
(Schwz. P. 103881 vom 28/4. 1923, ausg. 1/3. 1924. E. Priorr. 1/5. 1922 u. 24/1.
1923.) K ausch .

Yesta M. Jones, New York, ubert. yon: W illiam  Jones, New York, FiUrier- 
mittel. Man fiillt eine Ca-Salzlsg. mit einem Alkalipliosphat u. einem Alkali- 
carbonat, wasclit den Nd., trocknet, mahlt, mischt ihn mit einem C-lialtigen Stoff 
(Stiirke, Dextrin, Leim, Teer oder Pech) u. gliilit das Gemiscli. (A. P. 1496229  
22/6. 1921, ausg. 3/6. 1924.) K ausch .

Edouard Ernest Petitpierre, Paris, Geschlosscner Behalter fur unter Druck 
siehende Fliissigkeiten oder Gase mit fiir sich absclilieBbarer AustrittsofFnung, 
Kontrollorganen u. gegebenenfalls AnscliluBstutzen an einer Stirnseite, gek. durch 
eine drehbar u. feststellbar an dem Behalter befestigte Haubc mit Offnungen, 
welche in einer Stellung der Haube die AbschluBvorr. u. den AnschluBstutzen 
von auBen zuganglich u. das Kontrollorgan von auBen beobaęhtbar machen, 
wiihrend in einer anderen, entsprechend verdrehten Stellung der Haube diese 
Organe yon auBen unzugiinglieh gemaeht u. gegen Eingriffe von auBen gesichert 
werden. (D. R. P. 399302 KI. 17g vom 28/7. 1922, ausg. 29/7. 1924. Belg. Prior. 
2/3. 1922.) K ausch .

A llgem eine Gesellschaft fur Chemische Industrie m. b. H., Berlin- 
Sclioneberg, Geschlossene Gefape zur Ausfiilinmg von Beaktionen mit Schaugliisern, 
dad. gek., daB man in den Mantel der GefiiBe eine yerstiirkte Platte einschweiBt, 
welche ais Triigerin der Schauoffnungen dient. (D. R. P. 399 899 KI. 12g vom
12/7. 1923, ausg. 29/7. 1924.) K a u sch .

Karl Pfisterer, Zuffenliausen, Einriclitung zur Behandlung von Stoffen ver- 
schiedener pliysikalischer Eigenschaften miteinander, bei welcher ein Stoff den oder 
die anderen mitreiBt u. im Kreislauf umwalzt, dad. gek., daB stetiger Betrieb mit 
stetiger Zufiihrung u. Abfiihrung der Stoffe oder Erzeugnisse dadurch entsteht, daB
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ań die gemeinsam durchlaufene, der gegenseitigen Einw. dienende Strecke sich eine 
Einrichtung zur Trenuung der Stoffe u. des Erzeugnisses anschlieBt u. einzelne zur 
gemeinsamen Strecke zuriickfiihrende Umlaufswege fiir die einzelnen Stoffe oder 
Gemische mit darin angeordneten Einrichtungen zum Einfiihren u. Auslassen der 
dem Kreislauf neu zuzufiihrenden oder ihm zu entnehmenden Mengen vorhanden 
sind. — Die Trennung der Gase von den Fil. kann durcli eine Prellplatte am 
Ende der gemeinsamen Wegstrecke befordert werden. Dureh einen Uberlauf am 
Ende der gemeinsamen Strecke, von welchem die Fi. in eine Sammelschale unter 
scharfem Richtungswechsel herabfiillt, wird die Trennung von FI. u. Gas erleichtert. 
Die Einrichtung liiBt sieli vorteilliaft zum Auswasclien von Bzl. aus Gasen be- 
nutzen. (D. R. P. 398640 KI. 12 e vom 19/9. 1922, ausg. 15/7. 1924.) Ma i .

Telex-Apparatebau-Gr. m. b. H., Frankfurt a. M., Yorricjitung zum Abscheiden 
von feuchten Bestandteilen, z. B . Wasser- oder Schlammteilchen, aus L uft, Gas u. dgl. 
ohne Piltcrstoffe mit in einem Geliause angeordneten, dem dieses Gehause durch- 
stromenden Medium sich entgegenstelleuden, paarweise einander gegeniiberliegcnd 
u. in der Hohe vom EinlaB bis zum AuslaB des Gekiiuses iibereinander u. parallel 
zueinander angeordneten Prallplatten, wobei der zwischen den beiden aneinander 
gegeniiberliegenden Plattenreihen yerbleibende freie Durclistromungsraum sich vom 
EinlaB bis zum AuslaB bis zum yolligen AbscliluB durch das letzte Plattenpaar 
yerengert, dad. gek., daB die Prallplatten dachartig u. derart gegeneinander geneigt 
sind, daB das Medium zwischen je zwei Ubereinanderliegenden, einen Kanał 
bildenden Platten mit Richtungsumkehr entgegen seiner Einstromrichtung schrag 
nach unten zielien muB, um alsdann wieder aufzusteigen. (D. R. P. 398850 KI. 12 e 
vom 16/2. 1922, ausg. 19/7. 1924.) K a u sc h .

Eduard Mazza, Turin, It., Trennen von gasfonnigen Gemisclien in ihre Bestand- 
teile durch Zentrifugalkraft. (D. R. P. 399620 KI. 12e vom 26/10. 1920, ausg. 25/7. 
1924. It. Priorr. 7/9. 1915 u. 23/6. 1920. — C. 1921. IV. 634.) K a u sc h .

Goodyeare Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, iibert. von: Warren 
K. Lewis, Charles S. Yenable und Robert E. W ilson, Cambridge, Mass., Trennen 
von Gasen. Zwei Gase wie z. B. Ile  u. CIIl werden in eine Kammer, die durch eine 
Capillaroffnung oder -mundstuck mit einer anderen Kammer, die Dampf o. dgl. enthiilt, 
yerbunden ist, eingeleitet. Die He-Mol. wandern dann schneller ais dic CII4-MoL 
in die zweite Kammer. (A. P. 1496757 vom 26/7. 1920, ausg. 3/6.1924.) K a u sc h .

L. Heis und H. Jezler, Zurieli, Elcktrische Gasreinigung. Die abzuscheidende 
Stoffe enthaltenden Gase werden durch elektr. Feldcr von wenigstens 106 Volt auf 
den ccm (am besten 10s fiir N2) bei einem Druck von 100 at geleitet. (E. P. 215701 
vom 28/2. 1923, ausg. 5/6. 1924. Zus. zu E. P. 194293; C. 1923. IV. 93.) K a u sc h .

Ges. fiir Lindes Eismaschinen Akt.-Ges., Hollriegelskreutli b. Miinchen, 
Trennung von Gasen durch Yerfliissigung. Die Gasgemische werden unter teilweiser 
Kondensation gekiihlt u. die Abscheidung fester Stoffe wird dadurch yerhindcrt, 
daB man die anderen Anteile zu Fil. kondensiert, die die festen losen. Dies wird 
durch Wahl geeigneter Tempp., Drueke u. Stromungen erreicht. (E. P. 216848 
vom 30/4. 1924, Auszug yeroff. 23/7. 1924. Prior. 31/5. 1923.) K a u sc h .

De W endel et Cie., Les Petits F ils de F., Paris, ubert. yon: R. Weber, 
Hoyange, Moselle, I^ankr., Yerdamjifen rerfliissigter Gase. FI. 0 2 wird in isoliertcn 
GefsBen ziun Orte der Yerwendung gebraeht u. dann dort yerdampft. (E. P. 216502 
vom 30/4. 1924, Auszug yeroff. 16/7. 1924. Prior. 22/5. 1923.) K a u sc h .

La Soie Artificielle Eranęaise de Rennes, Frankreich, Wiedergewinnung 
fliichtiger Losungsmittel. Die Dampfe der fluchtigen, in Gasen enthaltenen 
Losungsmm. fisiert man durch Fett- oder Sulfofettsauren u. dest. diese alsdann. 
(F. P. 570585 yom 29/7. 1922, ausg. 3/5. 1924.) K a u sc h .
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Edmund Rumpler, Berlin, KleinkiiUcapparat m it abicechselnd ais Kocher und 
Absorber dienendem Belialter nacli D. R. P. 362385, 1. dad. gek., daB dor im Kocher 
liegende Teil der Gaslcitung mindcstens teilweise elast., z. B. ais federnde Schleife 
ausgebildet ist u. die Miindung des Gasrolires beim Resorbieren im Flussigkeits- 
raum, beim Austreibcn des Gases jedoch in dem Dampfraum des Behiilters liegt.
— 2. dad. gek., daB der im Kocher liegende Teil der Gasleitung eine Spirale mit 
federnden Windungen enthiilt. - r  Weitere 6 Anspriiclie betreffen Ausfuhrungs- 
fornien des App. (D. !R. P. 398002 KI. 17a vom 1/10. 1922, ausg. 18/7. 1924.
A. Prior. 6 /6 . 1922. Zus. zu D R. P. 3 6 2 3 8 5 ; C. 1923. II. 386.) K a u sch .

Philipp Gelius, Mimchen, Wdryneschutzmittel. Geeignet gestaltete MM. aus 
Holzspanen, Stroli, Torf usw. werden in Mortel cingebettet u. durch auBere Warme- 
zufulir, elektrische Widerstandserhitzung o. dgl. verkohlt. (A. P. 1491474 vom 
17/9. 1921, ausg. 22/4. .1924.) K u h lin g .

Ernest Hopkinson, New York, Katalytische Behandlung von Sto/fen. Man 
mischt das Materiał (z. B. eincn KW-stoff) u. einen Katalysator in einer Reaktions- 
zone, entfernt das Gemiseh daraus, trennt den Katalysator ab u. mischt letzteren 
mit neuem zu behandelnden Materiał. (A. P. 1497 751 vom 17/4. 1923, ausg. 17/6. 
1924.) K a u sc h .

Brown Company, Berlin, New Hampshire, iibert. von: W allace B. van 
Arsdel, Berlin, N. H., Katalysator. Man mischt gelatinoses Ni(OH)2 mit einer 
-Na2Si03-Lsg., fallt Si02-Gel durch eine Menge Siuire, dic das Ni(OII)2 nfcht zu 
losen vermag, calciniert die gemischten Gele, um Ni20 3 niederzuschlagen, das 
reduziert wird. (A. P. 1497815 vom 11/10. 1921, ausg. 17/6. 1924.) K a u sc h .

IV. Wasser; Ab wasser.
G. Paris, Die Wasserenthdrtung in  der Kraftzentralc von Gennevilliers. Vf.

schildert die zufriedcnstellenden Ergebnisse, die innerhalb der letzten zwei Jahre 
bei der Reinigung von Seinewasser nach dem aus Deutschland ubernoinmenen Soda- 
enthartungsverf. unter Ruckfiihrung des Kesselschlammes erhalten worden sind. 
(Chaleur et Ind. 5. 277—79.) S p l i t t g e e b e b .

W. D. Collins und Margaret D. Poster, Die Besthnmung von Mangan in  
TFasseł' nach der Nairiimiwismutatmctliode. (Vgl. C o l l in s  u. F o s te e ,  Ind. and 
Engin. Chem. 15. 1078; C. 1924. I. 227.) Zur Prufung dienen 100 ccm W. oder 
bei lioherem Mn-Gehalte eine weniger ais 0,001 g Mn entsprechende Menge. Ver- 
setzen mit 10 cein verd. IIN 0 3 (1 : 3), 1 ccm konz. II2S04 u. Erhitzen bis zum Ent- 
weiclien von II2S0.4-Dampfen. Nach dem Abkuhlen mit W. auf 50 ccm verd., 
zugeben von 20 ccm verd.- HN03, durch welehe yorher Luft geblasen war zur 
Entfernung von Stickoxyden. Versetzen mit 0,1 g Natriumwismutat, 1—2 Minuten 
ruhren, durch Alundumtiegel filtrieren, dessen gegliihte Asbestfullung mit KMn04- 
Lsg. gewaschen war. Filtrat zur Markę auffullen u. nach A Y eston (Journ. Americ. 
Chem. Soe. 24. 1074; C. 1907. II. 1017) colorimetr. prufen. (Ind. and Engin. 
Chem. 16. 586. Washington [D. C.].) G rim m e.

Y. Menager, Uber den Gebrauch von Chlornatrium ais Ycrglc i ch ssuSstanz bei 
Analysen von Meerwasser. Vf. weist darauf hin, daB die auf der IV. Conference 
intern, de la Chimie (Cambridge 1923) yorgeschlagcne Analysenmethode von Mcer- 
wasser mittels n. Meerwasser des hydrograph. Laboratoriums in Kopenliagen nicht 
auf alle Fiille anwendbar ist, und daB bei Vcrwcndung von NaCl-Lsgg., die empir. 
hergestellt worden sind, u. bei Benutzung der vom Kopenhagener Institut heraus- 
gegebenen Tabellen oft erhebliclic Abweichnngen im Cl-Gehalt sich ergeben. 
(C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 195—98.) H a b e r la n d .

H. Stooff, Bemerkung zu der Arbeit von A. Zlataroff: „Neue Farbenreaktion fiir 
den Nachweis von salpetriger Sdure im  Wasser. (Vgl. Z l a t a r o f f  , Z tsch r. f. anal.
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Ch. 62. 384; C. 1923. IV. 183.) Eine Nachpriifung der Neutralrotrk. zeigte, daB 
sie iu salzsaurer Lsg. nicht zu verwenden ist. In schwefelsaurer Lsg. maclit sie 
sich erst hei einem Gchalt von etwa 3 mg/l N20 3 innerhalb 3 Min. bemerkbar. 
Nilrate konnen in nitritfreier schwefelsaurer Lsg. leieht einen Gelialt von 2—3 mg 
N20 3/1 vortiiuschen. In essigsaurer Lsg. versagt die Kk. vollstśiudig. Einwandfrei 
war der Nachwcis nur in phosphorsaurer Lsg. (Ztschr. f. aual. Ch. 64. 272—73. 
Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanst. f. Wasserhygiene.) H o r st .

H. Liilirig, TJber einige zeitgema/ie Abandenmgen der Methodik der Wasser-; und 
Abicasseruntersuchung. Fur die Zwecke der prakt. Unters. von W. u. Abwasser 
empfiehlt Vf. abgekiirzte halbmikrochem. Verff. — a) Abdampfruckstand. Der aus 
25 ccm durch Eindampfen in Porzellanschalchen erhaltene Abdampfruckstand wird 
20 Min. auf einer seliwach scliriig ansteigenden u. durch eine Heizschlange erhitzten 
Asbestplatte, dereń Eiinder zur Ableitung der Heizgase vorn u. an beiden Seiten 
rechtwinklig nach uuten u. an der Eiickseitc nach oben gebogen sind, erhitzt, wobei 
ein auf die Platte gestelltes Thermometer etwa 103° zeigen soli. Kontrollwiigung 
naeh nochmaligem Erhitzen wahrend 10 Min. Dauer der ganzen, auf 10—30 mg/l 
genauen Operation einschlieBlich Eindampfen 1 >/a Stde. — NH3 in Abw. 20 ccm des 
Filtrats konservierten Abw. werden nach Temperieren mittels ausgewogener Pipette 
in einen 100-cm-Kjeldahlkolben iibergefuhrt, mit 2 ccm aufgeschlammter Magnesia 
(5 g MgO auf 100 ccm H20) versetzt, der Kolben schnell iiber ein Dampfentwick- 
lungsrohr gestreift u. mit einem den Dest.-Aufsatz tragcnden Gummistopfen (Para!) 
verschlossen. Nach Anziinden einer kleinen Heizflamme wrird im Augenblick des 
Siedens das Ende des Kiihlerrohres iu die vorgelegte Siiure getauclit. Nach 3—4 Min. 
Kochdauer wird die Vorlage mit der Siiuro gesenkt, noch 1/Ą Stde. zur Ausspulung 
des Eohres weiter dest., das Eohr mit ausgckochtcm dcst. 11,0 abgespult u. eine 
neue Vorlage bercitgestellt. Mittlerweile hat man die Flamme unter dem Dest.- 
GefiiB entfernt, das Drahtnetz beiscite geschoben u. den Kolben bei fortgesetzter 
Dampfentw. vom Gummistopfen gel. u. entfernt. Der App. ist 111111 zur nachsten 
Best. bereit. Titration erfolgt jodometr. oder azidimetr. mit ł/100- oder Vio'n- Lsgg.
— c) Gescimt-N nacli EjcldaJil bei Abwesenheit von Nitratcn und NitrMen. 20 ccm 
Abw. +   ̂/> ccm konz. H2SO., +  3 Tropfen CuSO., (10°/oig-) werden im 100-er Auf- 
schluBkolben wahrend ’/a Stde. erhitzt; naeh dem IJrkalten u. Verdiinnen mit 15 ccm
H ,0  wird das NH, durch Zugabe yon 10 ceni NaOII (30%ig.) u. 5 Min. langes 
Dest. ausgetrieben. Titrierfll. */B0-n. Lsgg. — d) Gesamt-N bei Gegcnwarł von Nitratcn 
und Nitriten. 20 ccm Abw. -f- 1,5 ccm konz. II2S04 0,1 g gepuly. NaIIS03 -f-
3 Tropfen FeCl3 (10%ig) -f- 3 Tropfen C11SO.1 (10°/oig) werden aufgeschlossen. 
Wcitere Behandlung nach c. Bei der Dest. erlialt man dic Summę von NH3-N u. 
organ. N; Nitrate u. Nitrite sind restlos entfernt. — e) AIbuminoid-N. 20 ccm Abw. +  
5 ccm NaOH (30%'g) +  0,5 g gepulv. KMn04 werden im Mikroapp. (nach b) 
1l4 Std. dest. Nach dieser Zeit wird unterbroclien, ohne Eucksicht darauf, daB bei 
Fortsetzimg noch NH3 sich bilden wiirde. In gleicher Weise dest. man den NH3- 
Gehalt einer anderen Probe ohne Zusatz von KMnO., nur 3 Min. lang. Differenz- 
wert ==" Albuminoid-N. — f) Nitrat-N  in Trink- u. Brauchw. Entweder 1 . nach 
U lsch  20 ccm W. -f- 0,5 g Fe-Pulver -f- 1,5 ccm II2SO., (2 Vol. 1I20  -)- 1  Vol. 
Siiure) 3—4 Min. beliandeln, sodann 10 Min. destillieren, oder 2) naeh Ma y r h o fe r - 
E eu ss  (Ztschr. f. Unters. Nalirgs.- u. GenuBmittel 43. 174; C. 1922. IV. 360). —
g) Nitrat-N in Abicassern mit weniger ais 50 mgII KMnOt-Verbrattch nach f  2 . —
h) Oxydierbarkeit. 10 ccm W. +  0,5 ccm H2S04 (1 +  3) +  4 ccm 1/200-n. KMn04

werden 4 Min. gekocht. Abweichungen in der Kochdauer bis zu 1ji Min. schaden 
nichts. Bei konz. Abw. weniger ais 10 ccm anwenden u. mit dest. W. auf 10 
erganzen. Mittelwerte von mindestens 3 Bestst. (Pharm. Zentralhalle 65. 285—90. 
299—303. Breslau, Chem. Unters.-Amt.) Spl it t g e r b e r .
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Deutsche Ton- & Steinzeug-W erke Akt.-Ges., Cliarlottenburg, Basenbindung 
in Elektrodampfkesseln, ,1. gek. durch die Einfiihrung von wasserunloslicheu bezw. 
wasserschwerloslichen Kćirpcrn, dic befiihigt sind, mit Basen wasserunlosliehe Verbb. 
einzugehen bezw. Korper, die in W. schwerer i. sind ais dic chem. gebundenen 
Basen. — 2. dad. gek., daB die Einfiihrung der Basenaufnahmekórper in den Elektro
dampfkesseln an den Stellen erfolgt, die wiilirend des Betriebes b u einer Basen- 
konzentration neigen. — Ais Basenaufnahmekórper kommen z. B. in Betracht dic 
Alkali- u. Kalkdoppelsilikate, wie sie in Forin der versehiedenen Feldspate in der 
Natur vorkommen oder ktinstlich erzeugt werden, oder auch Si02 an sich in Form 
von Sandstein, Sand, Kieselgur, Silikaten allcr Art u. Yerbb., wie Rutil, Titansiiure, 
Monazitsand, Batcdt u. a. — Durcli das Verf. wird erreicht, daB die Isoliermate- 
rialien der Elektrodampfkessel nicht angegriffen werden. Von besonderer Bedeutung 
fiir die Handhabung der Elektrodampfkessel ist hierbei dic gleichzeitig durch Aus- 
schaltung der 1. Alkaliverbb. usw. aus dem Dampfkessel bedingtc Steigerung des 
W.-Widerst&ndes. (D. R. P. 398465 KI. 85 b vom 2/6. 1923, ausg. 9/7. 1924.) Oe l k .

Adhemar Jean de Raeve, Sydney, (Australien), Klareii und Stcrilisieren von 
Prołeine enthaltcnden Abwdsseni. Man versetzt die Abwasser zuniiclist mit einer 
starken Base, z. B. Kalk, behaudelt sie dann bei. maBiger Temp. mit Cl u. fiigt 
eine Saure hinzu, um das gebildetc Hypochlorit zu zerseteen. — Man kann das 
Cl entweder in Gasform in die FI. einfuhren oder cs durch Elektrolyse darin ent- 
wickeln. Das Verf. ist besonders fur Wollwaschwiisser geeignet, aus denen das Fett 
zuvor abgeschieden ist. (Schwz. P. 102987 vom 22/2.1922, ausg. 16/1. 1924.) O e lk .

Joseph P. Ruth, Jr., Denyer, Colorado, Liiften und AJctwieren von Abwanser- 
schlamm. Vor der Einfiihrung von Luft iu den Schlamm wird dieser mit einem
1. Ol, z. B. Kienol, Phenol o. dgl. innig vermischt, wodurcli dic Luft in iiuBerst 
feine Bliischen zerteilt wird. Die Oxydationswirkung wird dadurch wesentlich vcr- 
stiirkt. (A. P. 1491277 vom 14/4. 1921, ausg. 22/4. 1924.) Oe l k e r .

Hermann Bach, Essen, Biologischc Reinigung Jiei/icr, organisch vcrsclmutztcr 
Abwasser vermittelst biolog. Korper, wobei das yorgekliirte oder nicht vorgekliirte 
Abwasser nur so weit abgekuhlt wird, ais es erforderlich ist, um die fiir die Ar- 
beitsweisc der biolog. Korper giinstigste Temp. herzustellen, dad. gek., daB das w. 
Abwasser vor der Bcriihrung mit dem biolog. Materiał des Korpcrs um oder durch 
den Korper in einer Ummantelung, in Rohren oder in sonst geeigneter Weise ge- 
leitet wird. (D. R. P. 399802 KI. 85c vom 6/2. 1923, ausg. 29/7. 1924.) O e lk e r .

Eugen Geiger, Karlsruhe i. B., Abicasserreiniger m it feststehender Sicbtromnid, 
bei dem das an einem Ende einstromende W. von innen nach auBen durch den 
Trommehnantel flieBt, dad. gek., daB die ausgescliiedenen u. innen am Trommel- 
mantel haftenden Stoffe durch in der Trommel umlaufende, mit einer Saugpumpe 
verbundene Sclićipfer abgesaugt werden. — Die Vorr. soli nicht nur einfaeher, 
sondern auch wirksamer ais andere ahnliche, dem gleiclien Zweck dienende App. 
sein. (B. R. P . 398306 KI. 85c vom 5/10. 1923, ausg. 7/7. 1924.) O e lk e r .

August Junkereit, Essen-Ruhr, Reinigung der Abwasser bei der Gaswasser- 
bereitung durch vorherige Behandlung der rohen Ammoniakwiisser mit standig 
riickgewonnenen Losungsmm., wie Bzl. o. dgl., dad. gek., daB die in dem so be- 
handelten Ammoniakwasser zuriiekgebliebenen u. aus ilim mit dem NH3 ab- 
getriebenen Losungsmittelreste yon dem im Verdichtungskuhler gewonnenen Kon- 
zentrat auf Grund der unterschiedliclicn DD. abgesondcrt u. wieder zur Reinigung 
des Rohwassers benutzt werden. — Durch die Behandlung mit organ. Losungsmm. 
werden yorhandene Phenole u. dgl. entfernt. (D. R. P. 397466 KI. 12k yom 8 /6 .
1922, ausg. 21/6. 1924.) KOh l in g .
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V. Anorganische Industrie.
—, Korrosion — die standige Bedrohung der chemischen Industrie. Es wird 

dargelegt, daB von allcn chem. Industriezweigen diejenigen, die Schwereliemikalien 
herstellen, am meisten unter nacliteiligen Einfliissen der Korrosion zu leiden haben. 
Besprochen werden, unter gleichzeitiger Angabe der Mittel die Schadigungen so 
weit wie moglich zu yerkleinern, folgendc Fabrikationen: H2SO.,, HC1, IIN 03, Al- 
kalielektrolyse u. Bleiclierei, Farbstoffc u. Zwischenprodd., Al, Salzlsgg., NI^NO,, 
CHjCOOH. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 61—69.) IIab e rłan d .

Colin Gr. F in k , Katalylisch elektrolytisclie Gewinnung von Sauerstojf. Krit. 
Studie iiber die Geeignetheit verschiedener Metalle zur Herst. uul. Anoden zur 
elektrolyt. Herst. von 0 2. Es werden yerschiedene Kombinationen empfolilen. (Ind. 
and Engin. Chem. 16. 566—67. New York [N. Y.].) G rim m e.

W. H. Ross, A. L. Mehring und R. M. Jones, Herstellung ton  Phosphorsaure. 
Ersatz von Sand durch Kaliumsilicat im  Vcrdampfungsverfahren. In der Kegel ge- 
winnt man freies P20 6 durch Gliihen eines Gemisches von Triealciumphosphat, 
Sand u. Kohle bei 1300°. Yff. haben nachgewiesen, daB sieh der Sand mit Vorteil 
durch Kaliumsilicat ersetzen laBt, wodurch dic Ausbeute bedeutend gesteigert wird. 
Die Zers. yerliiuft nach der Gleichung:

Ca3(PO.,)2 +  Si02 +  5C =  (Ca0)3 ■ Si02 +  P2 +  5 CO.
(Ind. and Engin. Chem. 16. 563—66. Washington [D. C.].) G r im m e .

E. Kayser, Dic Korngrofie von Salzschldmmen. Zunachst untersuclit Yf. die 
reinen Alkalichloridschliunmc fiir sich allein, u. zwar mit Riicksieht auf das End- 
laugenschlainmyerf.; nachlier alle Salzarten der Rohschliimme, die Arbeitsweise des 
GroBbetriebes moglichst genau nachahmend. Die Ergebnisse werden durch zahl- 
reiche Tabellen u. photograpli. Aufnahmen crlautert. KC1 wird aus seiner Lsg. in 
W. ais grobes Korn ausgesalzeu, aus Carnallit ais sehr feines Korn abgeschieden. 
Die Temp. ist olmc EinfluB. Dagegen wird NaCl aus W. in der Hitze ais sehr 
feines Korn, in der Kalte grob ausgesalzen. Zur Best. der KorngroBe von Salz- 
schliimmen muB ein Sieb von 0,10 lichter Maschenweite genommen werden, dieses 
scheidet auf der Staubgrenze in Staubsalz u. Grobsalz. Durch Klassierung mit 
diesem Sieb werden Kalirohschliimmc von 30er u. 40er Dungcsalz bis zu 80er KC1 
mit sehr holier Ausbeute angereichert. Dic Kalirohschlamme eignen sich aus- 
gezeichnet zur Aufbereitung durch Glcichfalligkeitsarbeit; dic gunstigen Korn- 
yerlialtnisse werden durch die DD. unterstiitzt, da das ausgeschlammte KC1 das 
leichteste u. eines der feinsten der Einzelsalze ist. Der senkrcelite Stromapp. 
klassiert u. rcinigt Kalirohschlammen durch Glcichfalligkeitsarbeit ebenso gut ais 
das 0,10 Sieb. Eine zur Klassierung u. Anreicherung geeignete Kalirohschlamme 
erhiilt man, wenn man die k. u. h. Aussalzung von KC1 u. dic h. Aussalzung von 
NaCl aus Lsg. im SchlemmprozeB moglichst yermeidet. Der kleine Anteil an grobem 
KC1 bei der Zers. von Carnallit nimmt mit stcigendern MgCl2-Gehalt der Lsg. ab. 
Die KorngroBe der Kiihlschlammen, der Krystallprodd. bei Kiihlung h. Lsgg. in 
Bewegung, hiingt ab von der Kiihlgeschwindigkeit. Schnelles Kiililen ergibt feines 
Korn. Yon dem eckigeu KCl-Krystall ist das Carnallitkorn in Kiihlschlammen 
durch seine rundliche, tropfenformige Gestalt u. Mk. leicht zu unterscheiden. (Kali 
18. 172—79. 186—93. 201—4. Wolkramshausen.) IJlmann.

I. P., Die Herstellung von Feinsoda im Kleinbetrieb. Die calcinierte Sodalsg. 
wird mit bestimmten Zusatzen geriilirt, mehrere Stdn. gekliirt, dann die Lsg. von 
Bodensatz in Krystallisierpfauuen abgezogen. Vorschriften werden gegeben. 
(Seifensieder-Ztg. 50. 727—28. 1923.) A s c h e r .

Angustus H. Gili, Fkcplosion von Bleichpulver. Chlorkalk oder Bleichpulyer 
neigt trotz, luftdichter Verpackung zur Explosion. Diese wird ausgelóst durch Yer- 
unreinigung mit Fe20 3, welches unter Einw. von Manganoxyden ais Beschleuniger
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mit CaCl20, Ca(C103)2 bezw. CaCl20 2 unter B. von 0 2 reagiert. (Ind. and Engin. 
Chem. 16. 577—78. Cambridge [Mass.].) G r im m e .

Napoleon Arthur Laury, Rockocle Center, N. Y., Ofen zur llerstellung von 
Sulfiden aus Sulfaten, Der angewendete Reduktionsofeu besteht aus einer Kammer, 
in die das zu reduzierende Sulfat eingebraebt. wird, Vorr. zum Ileizen dieser Kammer, 
einem Gasabzugskanal fiir die Verbrennungsgase, einer Kontaktkammer zum Ab- 
scheiden yon freiem H3 aus solchen entbaltenden, eingefiihrten Fil. (z. B. Ól) u. 
Vorr. zum Einfuhren des von Il2 befreiten Riickstandcs in die Reduzierkammer. 
(A. P. 1495187 vom 16/11. 1921, ausg. 27/5. 1924.) K au sch .

Purdue TIniversity, Indiana, iibert. von: Karl B. Mc Eachron, La Fayette, 
Indiana, Gasperbindungen. Man leitet das zu bebaudelnde Gas (Sauerstoff, Luft) 
zwischen Elektroden, die durch ein festes Diaphragma u. ein diskontinuierl. 
Dielektrikum yoneinander getrennt sind. (A. P. 1498393 yom 26/9. 1921, ausg. 
17/6. 1924.) K au sch .

TJnion Sulphur Company, New Jersey, iibert. von: Carl Marx, Wyoming, 
N. J., Schwefel. Man schmilzt Naphthalin u. S zusammen u. extrahiert das erstere, 
ohne daB die M. fest wird. (A. P. 1497649 vom 5/5. 1922, ausg. 10/6. 1924.) K a.

Emanuel Felheim , Berlin-Lichtenrade, Hochkonzentrierte bestandige Losimgen 
von scJme/liger Saure. Man mischt Siiuren oder saure Salze solclier Siiuren oder 
ein Salz oder Salze, die sich zersetzen u. S02 entwickeln, mit einer viscosen Sub- 
stanz (z. B. liochkonz. Alkalilaktatlsg.) (A. P. 1499164 vom 1 2 /2 . 1924, ausg. 24/6. 
1924.) K au sch .

Anton K eller, Deutschland, Schwefelsaure. Die l'I(SO.r Bildung wird durch 
feinzerstiiubte bereits gebildete Siiure besehleunigt u. die Nitrierung der Siiure
wird durch Zerstiiubung dieser Siiure mit Hilfe eines Zentrifugalpulyerisators be
wirkt. (F. P. 570416 vom 3/9. 1923, ausg. 1/5. 1924.) K a u sch .

M etal Traders Ltd., London, iibert yon: Metallbank und Metallurgische 
Geaellschaft, Frankfurt a. M., Schwefelsaure. Kalte u. nur geringeu S02-Gehalt 
aufweisende Gase werden mit einer groBen Menge Nitrosylsehwefelsiiure (58° Be) 
mit einem groBen Gehalt an Stiekoxyden in innige Beriihrimg gebracht u. datin 
innig gemischt mit einem UberschuB an Nitrosylsehwefelsiiure (6 6 ° Be) mit dem 
hochst moglichen Gehalt an Stickosyden. (E. P. 213895 yom 12/3. 1924, Auszug 
yeroff. 28/5. 1924. Prior. 7/4. 1923.) K au sch .

Metal Traders Technical, Ltd., London, Iibert. von: Metallbank und 
Metallurgische Ges., Frankfurt a. M., Schwefelsaure - Konzentration. 1ŁSO., wird 
durch S02 yon S-Brennern unter Zufiigung li. Pyritbrennergase nach ihrem Durch- 
gang durch eine elektr. Reinigungsanlage direkt erhitzt. (E. P. 215790 yom 12/5. 
1924, Auszug yeroff. 9/7. 1924. Prior. 11/5. 1923.) K ausch .

Ósterreichische Chemische W erke Ges., Wien, jperschwefelsaure. Man dest. 
Perschwefelsśiure unter Erhitzen durch einen Wechselstrom (1 Ampere pro qcm) 
bei yermindertem Druck. (E. P. 216499 vom 15/4. 1924, Auszug yeroff. 16/7. 1924. 
Prior. 22/5. 1923.) K au sch .

E. Schmidt und Ges. fiir Chemische Produktion, Mannheim, Salzsaure. 
HCl-Lsgg. werden zwecks Entfernung yon Fe u. As mit akt. Holzkohle behandelt. 
(E. P. 216129 yom 13/5. 1924, Auszug yeroff. 16/7. 1924. Prior. 14/5i 1923.) K a .

Industrie Yerwaltung Akt.-Ges. und H. Friedenthal,, Berlin, Brom- und
Jodlosungen. Man lost Br2 in Lsgg. der Thiocyansaure oder ihren Salzen (Alkali- 
oder Ammoniumsalze). (E. P. 215016 yom 28/4. 1924, Auszug yeroff. 25/6. 1924. 
Prior. 27/v4. 1923.) K au sch , ;

Em ilen Viel, Frankreich, Kolloidales Jod. Man laBt gel. u. auf ehem. oder 
elektr. Wege in iiuBerst feine Yerteilung iibergefiihrtes J 2 von einem Korper der
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Terpen- besonders der Camphcrreihe absorbieren. (F. P. 570304 vom 25/11. 1922, 
auag. 28/4. 1924.) K ausch .

Stephen L. Tingley, New York, Stickstoffbindung. Man leitet N2 u. H2 durch 
eine fl. Hg-Os-Verb. bei Tempp. unter dem K p. des Hg. u. einem unter 200 Atm. 
liegendeu Druck. (A. P. 1495655 vom 23/12. 1921, ausg. 27/5. 1924.) K ausch .

Brunner, Mond&Co., Ltd., Wimmington, Northwich, ubert. von: F. W. de Jahn, 
Manhattan, N. Y., Ammoniak, Stickstoff und Wasscrstoff. Das zur NH3-Synthese 
erforderliche Gemisch von N3 u. II2 wird unter Druck mit Hilfe von fl. NH3 von 
seinen Verunreinigungen (W. u. C-Verbb.) befreit. Ist NII3 erzeugt, wird es durch 
Verflussigung abgeschieden, u. die Reinigung der Gase erfolgt beim Hindurch- 
stromen durch das VerflussigungsgefiiB vor der Kontaktkammer. (E. P. 215789 vom 
12/5. 1924, Auszug veroff. 9/7. 1924. Prior. 12/5. 1923.) K a u sch .

E m il Colleff, Norwegen, Ammoniaksynthese. Ais Katalysator dient ein Ferrit 
oder Ferrat. (F. P. 570571 vom 5/9. 1923, ausg. 3/5. 1924.) K ausch .

Henri Tailleur, Frankreich, Kreislaufuerfahrcn zur gleichzeitigeń Hersłellung 
von Salpctersaure und Ammoniak aus L uft und Wasser. Man vereinigt die Ver- 
fUissigung der Luft, die Elektrolyse des W. u. die synthet. Herst. von NO*. (F. P. 
570275 vom 20/11. 1922, ausg. 26/4. 1924.) K a u sch .

Nitrogen Corporation, Proyidence, V. St. A., Herstcllung von kałalytisch wirk- 
samen Kohlenstoff-Stickstoff- Yerbindungen von Alkali- oder Erdalkalimetallen fiir die 
Ammoniaksynthese. (D. R. P. 398776 KI. 12k vom 27/4. 1922, ausg. 15/7. 1924. 
A. Prior. 30/4. 1921. — C. 1922. IV. 488 [E. P. 179155].) KO i il in g .

Federai Phosphorus Company, Birmingham, Alabama, ubert. von: Bethune
G. Klugh, Anniston, Alabama, Phosphorsaure. Man erhitzt die zur Oxydation der 
beim Schmelzeu von Phospatmaterial im elektr. Ofen in letzteren einzufuhrende 
Luft. (A. P. 1497727 vom 7/12.. 1920, aurg. 17/6. 1924.) K ausch .

B. Laporte Ltd. und H. E. Alcock, Luton, Bedfordsliire, Phosphorsaure. 
BaHP04 wird mit II,SO., zersetzt. Ersteres erhiilt man aus dem Di- oder Tri- 
natriumpliosphat des Na mit BaS. (E. P. 215813 vom 18/1. 1923, ausg. 12/6. 
1924.) K ausch .

A- W ittig , Berlin, Vanadium und Vanadiu»iniłrid. Man scliickt der alumino- 
therm. Bed. von V20 6, Ferrivanadat 4>der einer audereu V-Verb. cine Erhitzung 
der Stoffc in Ggw. vou NH3 oder eines NH^-Salzes oder dgl. yoraus. (E. P.
215734 vom 26/4. 2924, Auszug veróff. 6/7. 1924. Prior. 7/5. 1923.) K au scii.

A. W ittig , Berlin, Yanadium. Man lost V aus seinen Cu, Pb, Zn oder dgl. 
enthaltenden Erzen mit 1I2S03 ein Gemisch mit H2S03 oder einem Sulfit heraus. 
(E.P. 215737 vom 30/4. 1924, Auszug veroff. 9/7. 1924. Prior. 7/5.1923.) K au sch .

Elektro-Osmose Akt.-Ges. (Graf Schwerin Ges.), Berlin, Eieselsaure. Amorphe 
Si02 erhiilt man durch Einwirkcnlassen einer anorgan. Siiure auf Wasserglas unter 
Anwendung yon soviel Siiure, daB die Hiilfte der in dem Wasserglas enthaltenen 
NajCOa neutralisiert wird u. das Gesamtvol. der Reaktionsmischung vom 1,5 bis 
2 -fachen des Vol. des Wasserglases betriigt. (E. P. 215011 vom 26/4. 1924, Aus
zug veroff. 25/6. 1924. Prior. 26/4. 1923.) K a u sch .

Newcome K. Chaney, Lakewood, Ohio, Adsorptionskohle. (Primiire). Kohle 
wird der Oxydation unterworfen, bis die KW-stoffe entfernt sind, dann wird das 
Prod. einer begrenzten Osydation ausgesetzt, bis es Chlorpikrin in einer Menge 
von 100 mg (20%) auf den ccm des Kornvolumens zuriłckzulialten vermag. (A. P. 
1497543 vom 24/8. 1918, ausg. 10/6. 1924.) K a u sch .

Newcome K. Chaney, Kew Garden, New York, Adsorlńerende Holzkohle. Man 
unterwirft Holzkohlenblocke von einer hoheren D. ais 0,70 einer Osydation, bis 
die KW-stoffe beseitigt sind u. das Reaktionsprod. 20% seines Gewichts an Chlor- 
pikrin zuruckhalt. (A. P. 1497544 yom 30/6. 1919, ausg. 10/6. 1924.) K a u sch .
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Algemeene Norit Maatachappij (General N orit Co. Ltd.), Amsterdam, 
Ubert, von: J. N. A. Saner, Amsterdam, Aktwe Kohle. Kornige akt. Kohle, die 
organ. Stoffe absorbiert bat, regeneriert man durcli Erbitzen u. aktiyierende Gase, 
wiihrend sie meehan. geriilirt wird. (E.P. 213939 yom 13/1. 1923, Auszug yeroff. 
4/6. 1924. Prior. 26/5. 1922.) K a u sc h .

Algemeene Norit Maatschapij (General Norit Co. Ltd.), Amsterdam, 
iibert. yon: J. W. A. Saner, Amsterdam, Aktive Kohle. Akt. Kohle, die organ. 
Stoffe absorbiert hat, wird zwecks Regenerierung erhitzt oder mit absorbierendem 
Gas beliandelt, wahrend sie sich in einem Gasstrom in der Schwebe befindet. 
(E.P. 213940 yom 13/1. 1923, Auszug yeroff. 4/6. 1924. Prior. 26/5. 1922.) Ka.

Badische Anilin- & Soda-Pabrik, Ludwigshafen a. Eh., Akłwe Kohle. Ein 
Kolilenstoff enthaltender Sroff (Kohle, Anthrazit, Braunkolile, Torf, Holz oder Holz- 
kohle) wird nach eventueller ImprSgnierung mit Alkali oder Salzen (KOH oder 
ZnClj) auf einer durchdringbaren Lage yon feuerfestem Materiał in einem Sehaeht- 
ofen erhitzt; es wird li. Verbrennungsgas eyentuell mit Dampf unter soleliem 
Druck, daB sich das kolilenstoffhaltige Materiał bewegt, hindurchgeblasen. (E. P. 
216761 yom 17/9. 1923, ausg. 26/6. 1994.) K a u sc h .

H. Miiller-Clemm und Ges. fiir Chemische Produktion, Mannheim, Enł- 
farbungskohle. Man yerkolilt ein Gemisch von kohlenstofflialtigem Materiał u. 
Alkalisulfid oder -polysulfid u. (oder) Alkalicarbonat. (E.P. 216130 yom 13/5.
1923, Auszug yeroff. 14/5. 1924.) K a u sch .

Em il Collett, Norwegen, Wasserstofj'. Wasserdampf wird der Einw. yon Hg
oder seinen niederen Oxyden unterworfen. (P.P. 570572 yom 5/9. 1923, ausg. 
3/5. 1924.) K a u sch .

Badische Anilin- & Soda-Pabrik, Ludwigshafen a. Rli. (Erfinder: Robert 
Grielibach, Ludwigshafen), Ilerstellung von Alkalinitraten aus Alkalichloriden und 
Salpetersaure oder nitrosen Gasen, dad. gek., daB die Umsetzung in sulfathaltiger 
Lsg. durchgefiihrt wird. (D. R. P. 399823 KI. 121 yom 12/10. 1922, ausg. 30/7.
1924.) K ausch . 

Industrial Research Co., San Francisco, Californien, iibert. von: Clinton
E. Dolbear, San Francisco; Trennung loslieher Salze. Beim Trennen 1. Salze yon- 
einander yon denen wenigstens eins mit Steigerung der Temp. nicht wesentlich an 
Loslichkeit in der Salzgemiscłilsg. zuninunt u. wenigstens eins mit Erliohung der 
Temp. loslieher wird, miseht man die Salze mit einer gesiitt. Lsg. aller dieser 
Salze, erhitzt das Gemisch, trennt die Lsg. yon den ungel. Salzen, ktililt die li. 
ruhende Lsg., trennt die ausgefallenen Salze yon der k. Lsg. u. nimmt die letztere 
ais gesiitt. Lsg. zum Losen neuen Gemisches usw. (A. P. 1496152 yom 20/10.
1923, ausg. 3/6. 1924.) K au sch .

Industrial Research Co., San Francisco, Californien, iibert. yon: Clinton 
E. Dolbear, San Francisco, Trennung loslieher Salze. Ein Gemisch von 1. Salzen, 
wie Alkalicliloride, -borate, -carbonate u. -sulfate, wird in scine Bestandteile zer- 
legt, indem man KCI u. Borax auslaugt, die restlichen Salze in W. lost, das Na2C03 

ausscheidet aus der Lsg. u. schlieBlich das Na_,SO,( mit NII3 fHllt. (A. P. 1496 257 
yom 20/10. 1923, ausg. 3/6. 1924.) KAUscn.

W olff & Co. Pulver- und Sprengstoff-Fabrik, Walsrode, Hannoyer (Er
finder: Heinrich Hampel, Walsrode), Herstellung von Kalisalpeter aus Kalirohsalzen 
nach D. R. P. 335819 durch Umsetzung des in den Rohsalzen enthaltenen KCI mit 
Mg(N03)2 bezw. Ca(NOs)2, 1. darin bestehend, daB man die Sałpetermutterlauge 
nach der Krystallisation mit KCI behandelt. — 2. dad. gek., daB man die Be- 
liandlung der Sałpetermutterlauge in DeckgefiiBen yornimmt. — 3. dad. gek., daB 
man zur Behandlung der Sałpetermutterlauge das KCI yerwendet, welches sich bei 
der Zerlegung des aus der Salpeterendlauge oder anderen MgCl2-haltigen Laugcn
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abgescliiedenen kiinstlichen Carnallits ergibt. (D. R. P. 399464 KI. 121 vom 28/6. 
1921, ausg. 23/7. 1924. Zusatz zu D. R P. 3 7 4 0 9 6 ;  C. 1923. IV. 52 [H am pel].) K a .

W olff & Co. Pulver- und Sprengstoff-Fabrik, Walsrode, Hannoyer (Er- 
finder: Heinrich Hampel, Walsrode), Herstellung von Kalisalpeter nach Ansprucli 1 
bis 3 des D .R .P . 335819, 1. dad. gek., daB man dic nitrosen Gase in der Salpeter- 
endlauge kondensiert, die saure Lsg. mit CaC03 neutralisiert, das Ca durch 
MgSO., bezw. MgS04-haltige Laugen ausfallt u. die hierbei entstehende Lauge zur 
Auflosung des Eohsalzes benutzt. — 2. dad. gek., daB man nach der Behandlung 
des Eohsalzes dic Lauge nochmals mit Ca(N03)2 ausfallt. — 3 weitere Anspriiche 
kennzeichnen Ausfiihrungsformen des Verf. (D. R. P. 399465 KI. 121 yom 20/9.
1921, ausg. 23/7. 1924, Zusalz zu D.R.P. 335 819; C. 1921. IV. 107 [H am pel].) Ka.

W olff & Co. Pulver- & Sprengstoff-Fabrik (Erfindcr: Heinrich Hampel), 
Walsrode, Hannover, Herstellung von Kalisalpeter durch Umsetzung mit anderen 
Nitraten (z. B. NII4N 03, Ca(N03)2, Mg(N03)2 oder jS!aN03), 1. dad. gek., daB man 
die nitrosen Gase unter Zwischensclialtung yon Betriebslaugen, insbesondere der 
Salpetermutterlauge, mit Hilfe kunstlich erzeugter Kfilte abkiililt. — 2. Yerf. zur 
Herst. yon IvN03 nach D .R .P . 335819 (C. 1921. IV. 107), dad. gek., daB man die 
Betriebslaugcn, also insbesondere die Salpetermutterlauge oder dic Rohsalzloselauge 
zur Kiihlung der nitrosen Gase yerweudet. (D .R.P. 399466 KI. 121 yom 1/11.
1921, ausg. 23/7. 1924.) K ausch .

Gewerkschaft E in igkeit I , Elimen b. Fallersleben, Herstellung von vohimi- 
nosem Kochsalz unter Benetzen des Steinsalzes mit W. oder einer Salzlsg. u. darauf- 
folgende Trocknung, dad. gek., daB das Anfeuchtcn des Steinsalzes u. das Ver- 
dunstenlassen der Benetzungsfl. in gleicher Weise ein- oder mehrmals wiederholt 
wird. (D .R .P. 399732 KI. 121 vom 29/4, 1922, ausg. 25/7. 1924.) K ausch .

Courtaulds Lim ited, London, Kaustische Soda. (D .R .P. 399824 KI. 121 
vom 27/3. 1923, ausg. 29/7. 1924. E. Prior. 16/5. 1922. — C. 1923. IV. 400.) Ka.

Gesellschaft fiir K ohlentechnik m . b. H., Dortmund-Eying (Erfinder: W il
helm  Gluud, Dortmung-Eying, und Bernhard Lopmann, Dortmund-Lindenliorst), 
Geicinnung von kohlcnsaurem oder doppelt kohlcnsaurem Natrium , dad. gek., daB 
man einerseits NaCl, andererseits NH3 u. C02 bezw. dereń Verbindungsprodd. ais 
solche oder in gel. Form in einer an Salmiak gesiitt. Lsg., die so viel freies NII;) 
enthSlt, daB sie kraft dessen nocli weiteres NH.,C1 zu losen yermag, zur Umsetzung 
bringt. (D .R .P . 399901 KI. 121 yom 30/10. 1921, ausg. 30/7. 1924.) K a u sc h .

Grasselli Chemical Company, Cleyeland, Ohio, iibert. yon: H. Howard, 
Cleyeland, Reinigung von Natńumsulfidlosungen. NajS-Lsgg., die Na3C03 enthalten, 
werden mit K a lk  u. II2S beliandelt. (A. P. 1497563 yom 30/3. 1922, ausg. 10/6.
1924.) Ka u s c h .

Grasselli Chemical Company, Ohio, iibert. yon: Caesar A. Grasselli, Cleye
land, Salzsaure und Natriumbisulfat. Man erliitzt NaIIS04 u. NaCl in einem 
Bisulfatofen, bringt das erlialtene gesclimolzene NallSO,, in einen bei dem Ofen 
befindlichen Beliiilter, liiilt es darin gesclimolzen u. fordert es in geschmolzcnem 
Zustande u. der erforderliclien Menge in den Bisulfatofen. (A. P. 1495555 yom 
23/10. 1922, ausg. 27/5. 1924.) K au sch .

W ilhelm  K roll, Frankfurt a. M., Herstellung von Legicmngen der Erdalkali- 
metalle nach Patent 381049, dad. gek., daB zur Durchfuhrung der Umsetzungsrk. 
ein Mehrfaches der theoret. Salzmenge Verwendung findet. — Die Menge der ent- 
stehenden schwer schmelzbaren Oxychloride bleibt so gering, daB ihr ungunstiger 
EinfluB auf den Flussigkeitsgrad des Halogensalzes nicht zur Geltung konirnt. 
(D. R  P . 399399 KI. 40b vom 16/4. 1920, ausg. 22/7. 1924. Zus. zu D. R. P. 381049;  
C. 1924. I. 88.) K C h l in g .
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Soc. Cliimiąue des TJsines du Blióne, Paris, Calciumdrsenat. Man oxydiert 
Calciumarsenit mit Chlorkalk. (E. P. 214951 vom 7/2. 1924, Auszug yeroff. 25/6.
1924. Prior. 27/4. 1923.) K a u sch .

Grasselli Chemical Company, Cłeveland, Oliio, iibert. yon: Louis C. Dre- 
fahl, Lakewood, und Charles H. Sakryd, Cleveland, Bariumchlorid. Man yerbliist 
ein Ba enthaltendes Materiał (BaSO.,) mit einem Erdalkalichlorid, aufier BaCljf u. 
einer kohlenstoffhaltigen M. gemiseht. (A. P. 1495 893 vom 6/3. 1922, ausg. 
27/5. 1924.) K a u sc h .

M etallurgical Company of America, New York, 'iibert. von: Franz A. Rody, 
Newark, N. J., Behandhmg von Feldspat, Leucit u. dgl. Man erhitzt die Mineralien 
im Gemisch mit Alkaliearbonat oder -liydroxyd u. einem Erdalkaliosyd auf Sinter- 
temp. Dann wird der erhaltcne Klinker gemahlen, mit W. gekoeht u. der 1. Anteil, 
das Alkalialuminat, durch Piltration abgeschieden. (A. P. 1495498 vom 18/5. 1915, 
ausg. 27/5. 1924.) K au sc ii.

Pom ilio Brothers Corporation, New York, iibert. yon: Francesco Giordani, 
Neapel, Italien, Behandhmg von Leueitgesteinen. Leucit wird zunachst auf elektr. 
u. wss. Wege konz., dann zerkleinert, mit weniger ais der bereclmeten Menge HC1 
behandelt, h. filtriert, wobei Si02 zuriickbleibt u. KC1 u. A1CI3 ais Lsg. mit wenig 
PeCl3 erhalten werden. (A. P. 1496264 vom 25/8. 1922, ausg. 3/6. 1924.) K a u sc h .

Adolf Leon Ferrieres und Francois Trawinski, Frankreich, Behandhmg 
von B auxit bei der Alaunerzeugung. Man zers. Bausit in Ggw. von Al mit ILSO.,, 
die mau mit W. mischt im Moment, da man die dabei entstehende Warme benutzen 
will. (P.P. 570630 yom 7/9. 1923, ausg. 5/5. 1924.) K a u sc h .

H. Harris, London, Arsenik, Antimon und Zimwerbindungen aus Sodaruck- 
standenl Die Ruckstande werden mit li. W. behandelt, die suspendierten Antimo- 
nate von den gel. Arsenaten u. Stannaten getrennt, die Lsg. gekiililt, um das 
Arsenat auszuscheiden u. das Stannat vom Na2C0 3 -tjber8chuB zu trennen. (E. P. 
213638 yom 4/12. 1922, ausg. 1/5. 1924.) K a u s c h .

Aktieselskahet Labrador, Christiania, Fallung des Eisens aus mi?ieralsauren 
Tonerdelosungen, welclie das Eisen in  Ferriform enthalłen. (D. B. P. 399 804 
KI. 12 m vom 4/11. 1921, ausg. 30/7. 1924. N. Prior. 16/12. 1920. — C. 1923. II. 
1149 [A. P. 1444160].) K a u sc h .

Paul W efelscheid, Braubaeh b. Niederlahnstein, Herstellung v m  Bleioaoyd, bei 
der geschmolzenes Pb in einem Luftzustrom zerstiiubt u. das entstehende PbO einer 
Niederschlagskammer zugefiihrt wird, 1. dad. gek., daB das gesehmolzene Pb mittels 
einer Schleudermiihle zerstiiubt u. mit Frisehluft gemicht wird. — 2. dad. gek., daB 
ein Teil der mit dem zerstiiubten Pb die Sehlcudcrmuhle verlassenden Luft in die 
Schleudermiihle zuriickgefuhrt wird. — Yorr., dad. gek., daB das GehSuse einer an 
sich bekannten Schleudermiihle mit einem Liiftzufiihrungsstiitzen sowie einer Zu- 
leitung fiir das fl. Pb yersehen u. an eine Niederschlagskammer angeschlossen ist. 
Weitere 2 Anspriiche betreffen Ausfiihrungsformen der Vorr. (D. B. P. 387 639 
KI. 12 n vom 26/2. 1922, ausg. 26/7. 1924.) K a u sc h .

E. A. Asheroft, London, Blei- und Zinkchloride. Zink entlialtende Erze, Kon-
zentrate usw. werden mit CL> u. SCl2 |bei 600—700° am besten in Ggw. von Kohle 
behandelt. Aus der Schmelze werden FeCl3, PbCl2 u. AgCl2 durch Zn ais nicht 
gesehmolzene kornigo Legierung gefallt. Den S u. ZnCl2, die bei der Chlorierung 
frei werden, yerdiclitet man u. mischt yon Zeit zu Zeit die aus dem Kondensator 
stammende ZnClj-Lsg. mit friscliem Erz u. chloriert yon neuem. Das gereinigte 
ZnClj oder PbCl2 wird elektrolysiert u. das frei werdende Cl2 zum Chlorieren ver- 
wendet (E. P. 216695 vom 2/6. 1923, ausg. 26/6. 1924.) K ausch .

Antoine Marie Augustę Metge, Frankreich, Zink&ulfat. Man zersetzt Ferrate
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yom llosten yon Zinkerzen mit Hilfe yon H2S04 u. yon schwammformigem Cu. 
(P.P. 570292 yom 22/11. 1922, ausg. 26/4. 1924.) K au sch .

California Fruit Growera Exchange, Los'Angeles, Californ., iibert. von: 
Clarence P. W ilson, Corona, Californ., Entfćirbungsmittel. Man misclit póroses 
feuerfestes Materiał (z. B. Kieselgur) u. feste organ. Stoffe u. erhitzt die gepreBte 
M. (A. P. 1498708 yom 11/4. 1921, ausg. 24/6. 1924.) K a u sc h .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
A. J. Patten, Kolloidcliemie und Laridwirtschaft. Yortrag iiber die Bedeutung

kolloideliem. Bodenforsclrang fiir die Unters. u. Beurteilung der Boden. (Journ. 
Assoc. Official Agricult Chemists 7. 189—96. Lansing, Mich.) Berju .

—, Die Diingemiitelindustrie bei Bekampfung der Korrosion. Die bei der Darst. 
von Superphosphat durch Korrosion bewirkten Schiidigungen u. die Mittel zu ihrer 
Beseitigung werden besprochen. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 50—51. IIab .

Tackę, U ber die Yerwendung von Kalkmergel insbesondere von Kreidemergel 
zum Diingen. Yf. weist auf die Notwendigkeit der feinen Vermalilung der Diinge- 
mergel hin, fiir die eine Yermahlung yon mindestens 00% i' 1 Form yon Feinmehl 
(Thomasmehlsieb Nr. 100) anzustreben ist. Der Best soli nicht wesentlieh grober 
ais 1 mm sein. (Tonind.-Ztg. 48. 645—47. Bremeu.) B e r jo .

B. L. H artwell und F. K. Crandall, Ersatz des Stalldiingers durcli Diinge-
mittel-Griindiinger wid Torf. Yergleichende Diingungsverss. iiber die Wrkg. rei ner 
Stallmistdiingung, yon kiinstlichen Diingemitteln (N : P  : K =  4-10*2) in Verb. mit 
Stalldung u. in Verb. mit Griindiingung in yerschiedenen Fruehtfolgen u. Verss. 
mit Kalk-Torfkompostierungen. In den meisten Fiillen wurden die besten Ertrage 
u. Nachwrkgg. bei gleichzeitigen Stallmist- u. Kunstdiingergaben erhalten. Weitere 
N-Zulagen erhohten die Ertriige an Kohlriiben u. Tomaten. (Rh ode Island Sta. 
Bul. 188. 4. 1922; B ie d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 53. 220—21.) B e r ju .

E. J. Graul und E. B. Fred, Wert des Kalkes und der Imjyfung bei Luzerne 
und Klee in  sauren Boden. In sauren, schlammigen Lehmboden wurde durch 10 t 
CaC03 pro acre ein Mehrertrag an Luzerne yon 70,3% mit eiiłem um 79,4% er- 
hohtem N-Gelialt erzielt. Impfung in Yerb. mit Kalkung erbrachte in demselben 
in Kultur befindlielien Boden bei Gewitclisliausyerss. eine Ertragssteigerung yon 
52% u. in einem Sandboden eine solclie von 310,7%. Ein groBer %-Satz des N 
in den Emten stammte aus dem Boden. Nur in wenigen Fallen, liauptsSchlich im 
Sandboden, war ein wesentlicher N-Gewinn des Bodens nach dem Anbau von 
Luzerne u. Klee zu yerzeiclinen. (Wisconsin Sta Research Bul. 54, 22 S. 1922; 
B ie d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 53. 221—22.) B e r ju .

Ladislas Smolik, Einflu/i von Elektrolyten a u f die Gesamtober/ldclie der Boden- 
elemente. (Vgl. S. 1126.) Bodenproben, die pro 200 g mit 25 1 W. gewasclien u. 
daliach an Luft getrocknet worden waren, zeigten gegenuber nicht gewaschenem 
Boden einen Anstieg der Hygroskopizitiit (z. B. yon 5,737 auf 5,959). Die Reilien- 
folge in der 1. Salze bei gewolinlicher Temp. durch W. ausgewaselieu werden ist 
folgende: Mg, Mn, II,SO.,, Ca, I^PO.,, K, Si, Fe ' 11 u. sclilieBlich Al. Durch das 
Auswasclien der Salze wird die Oberfliiche von 200 g Boden (20 1 W.) um 10% 
yergroBert, wo durch sich die groBere Hygroskopizitiit erkliirt. Es bat sich gezeigt, 
daB die Hygroskopizitiit gewascliener u. getrockneter Erde bei Zugabe von Salzen 
(NaCl, CaCl2 u. Ca(N03)2) dementsprechend wieder geringer wird. Zahlenangaben 
im Original, (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 211—13. H a b e r la n d .

A. Demolon und V. Dupont, Uber den Widerstand der Boden gegen An- 
sauerung. Gleiclie Mengen lehmiger Getreideboden u. Gartenerde wurden 24 Stdn. 
mit dest, W. extrahiert u. das Filtrat, nachdem es durch Koclien yon C02 befreit 
worden war (es enthielt 0,20—0,30 g festen Riickstand pro 1), mit yerschieden kon-
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zentrierten Lsgg. von Milelisaure u. ILSO, yersetzt. Messung der [H'} ergab, daB 
dic Lsgg. nicht in dem MaBe Bauer wurdeu wie es der zugegebenen Siiuremenge 
biitte entsprechen miisśen. Die Ansiclit, daB die Erscheinung auf die Mitwrkg. der 
gel. Humate zuriickzufuhren sein konnte, wurde bestiitigt, indem eine Ca-Humatlsg. 
dieselbe Wrkg. zeigte. — Ebenso yerliiilt sieli eine kolloidale Tonlsg. gegenuber 
ILSO4. In diesem Falle kommt aueli eine ebem. Rk. in Betraebt. (C. r. d. 1’Acad. 
179. 300—02.) H a b e r la n d .

Andre Charrion, U ber die Absorption von Kalium durch Huminsdure. Die 
nach dem Verf. von B e r th e lo t  u .  A ndrć  (C. r. d. l ’Acad. des sciences 112. 910 
[1891]) aus Zucker dargestellte Jlumiiisaitrc (2 g), die bei 100° getroeknet worden 
war, wurde mit yerschieden konz. AO//-Lsgg. 3(3 Stdn. lang geriilirt. Nach Fil- 
trieren u. Wasehen wurde die Huminsaure_mittels HN03 zerstort u. das adsorbierte 
K hieriu bestimmt. Es ergab sich, daB dic Fisierung auf wirkliclier Absorption 
u. nicht auf B. bestimmter Yerbb. zuruckzufuliren ist. Ersatz von KOH durch 
K.2C03 oder KIICOa ergab gleichfalls eine Adsorption von K, diese war jedocli 
geringer ais bei KOH; aus K,C03-Lsg. wurde mehr K adsorbiert ais aus KHCO:!- 
Lsg. Mit KCl-Lsg. wurde nur geringe K-Adsorption erreicht, was auf frei werdende 
IICl zuriickzufuhren ist. Wird diesem Gcmisch CaC03 zugcsctzt u. die Siiure ab- 
gestumpft, so nimmt die K-Adsorption zu. — Die Mobilisierung yon Iv im Boden 
durch Ca beruht auf einer Verdrangung des dureli dic Huminsiiure adsorbierten 
K dureh Ca (vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 176. 1890; C. 1923. IV. 384),' wie 
sich u. a. daraus ergibt, daB Iluminsaure, die K adsorbiert liat, beim Waschen 
mit Ca-Dicarbonatlsg. alles K abgibt u. statt dessen Ca absorbiert. Bleibt Humin
siiure einige Zeit mit einem Gemisch yon Ca- u. K-Dicarbonatlsg. stclien, so wird 
nur Ca adsorbiert. Wie durch Ca-Salze kann K auch durch Ba, Mg u. Ferrisalze 
yerdriingt werden. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 206—9.) I I a u e r l a n d .

W. R. G. Atkins, Die elekirische Leitfahigkeit von Bodenextrakten rerschiedener 
Bodentypen und dereń Verwenduny zur Feststellung der Unfruchlbarkeit der Boden. 
Die elektr. Leitfahigkeit wss. Bodenextrakte 1 : 5 yariiert entsprechend der Extrak- 
tionszeit. I 11 fruchtbaren Boden ist die elektr. Leitfahigkeit der Lsg. nach 3 bis
4-std. Extrahieren mehr ais halb so gering wie nach 4—11-tiigiger Einw. In Torf- 
boden, welche eine liolie Leitfiiliigkeit zeigen, wird der Hochstwert naliezu sofort 
erreicht u. ebenso in gewissen unfruchtbaren Boden, deren Extrakte nur eine sehr 
geringe Leitfahigkeit liaben. Eine holic elektr. Leitfiiliigkeit in den Extrakten 
zeigt nur die Ggw. groBerer Salzmengen au u. ist nicht notwendigerweise ein 
Hinweis auf eine gute Bodcnbcschaffenheit; doch scheint es, daB eine sclmelle Zu- 
ńalime der Leitfiiliigkeit bei yerlańgerter Extraktion eine teilweise Zunalime der 
Loślielikeit durch baktericlle Wrkg. andeutet, weleli letztere ‘ein Anzeiclien der 
Bodenfruchtbarkeit ist. Eine geringe, bei fortgesetztcr Extraktion niedrig bleibende 
Leitfiiliigkeit deutet auf einen niilirstoffarmen Boden liin. (Journ. of agrie. Science 
14. 198—203. Plymouth, Marinę Biologie. Lab.) Berju.

0. Lemmermann und H. WieBmann, Untersuchungen iiber das Phosplior- 
saurebediirfnis der deutschcn Kullurboden. Bei 98 yon den Mitgliedern des Ver- 
bandes landw. Vcrsuchsstationen ausgefiihrtcn Unterss. zeigten 23,4°/0 eine deut- 
liclie, 6,3°/0 eine scliwaelie, 14,1% eine zweifelhafte u. 56,2% keine Wrkg. der 
P.,Oa-Dungimg (vgl. auch Ztschr. f. Pflanzcnernahr. il. Diingung 2. B. 550; C. 1924.
I. 1439). (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung 3. B. 273—82.) B e r ju .

J. G. D ickson, Die Beziehungen geicissei• Nahrelemenle zur Zusammensetzung 
der Haferpflanze. Unterss. iiber den EinfluB der Herabsetzung des Gelialtes 
einzelner Niilirstofte auf Vio ĉ es Gelialtes einer sehr verd. Niihrlsg. auf die Zus. 
der Asche yon Avena satiya aristata bei Quarzsandknlturen dieser Pflanze. (Am. 
J. Bobiny 8 . 256—74. 1921; B ie d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 53. 230.) B e r j u .

VI. 2. 99
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J. G. Lipman und A. W. Blair, Die Ausnutzimg des Stickstoffs im Boden wid  
iu Diingemitłeln ais Wirkung des Kcilkcs. Funfjalirige Kulturyerss. zeigten, daB die 
Ausnutzimg von Diingcstickstoff u. N-Fixierung aus Luft durcli Leguminosen 
in engeni Zusammcnliange mit dcm CaO-Gehalt des Bodens stelit. Fortgesetzte 
Dungung mit (NH4)2S04 in kalkarmen Boden fiilirt zur Versauerung. (Ind. and 
Engin. Chem. 16. 373—75. New Brunswik [N. J.].) G rim m e .

E. W. Schmidt, Die fungizide Wirkung von Seifenlosungcn. Die Seifenlsgg. 
sind nicht nur zur Erhohung der Benetzungsfiihigkeit u. ais Insektizid sondern 
auch ais Fungizid von betrachtlicher Bedeutung. Unterss. iiber das Verh. von 
Botrytis, Monilia u. Fusicladium zeigten die gleiche bisher unbekannte, durch 
Aufentlialt in Seifenlsg. willkurlich lieryorzuriifendc Erkrankung des Pilzes, die 
zum Todc zu fiihren yermag u. von dem Vf. ais Verfettung bezeichnet wird, aber 
nichfs mit der sogeuannten fettigen Degeneration der alternden Pilzzellen zu tun 
lmt. Die mkr. Erscheinungen, wclclie unter der Wrkg. der Seifenlsgg. bei den 
Pilzsporcn auftrcten, werden beschricben u. durcli Abbildung crliiutert. (Ber. 
Dtsch. Botan, Ges. 42. 131—35.) B e r j u .

Angelo Menozzi, Bodenanalyse unter Beriicksiehtigung des gegemoartigen Standes 
itnserer Kenntńisse und des praJclischen Wertes. Yf. bespricht eingeheud dic uh- 
liclieii Mcthoden zur Bodenanalyse chem. u. physikal. Art. Wenn sic auch niemals 
einen yollstiindigcn AufscliluB iiber das Niihrstoffbedurfnis eines Bodens geben 
konnen, so geben sic doch wcrtyolle Fingerzeige. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 
6 . 237—40.) ________  G rim m e .

Societe d’Etudes Chimiques pour 1’Industrie, Genf, Jlerstellung von Diinge- 
mitteln. (D. P. 399680 KI. IG yom 9/9. 1922, ausg. 23/7. 1924. Schwz. Prior. 
15/5. 1922. — C. 1924. I. 2737 [P .P . 565904]; 1923. IV. 647.) KOhłing.

Charles Harnist, Berlin, DUngemitiel. Organ. AbfallstofTe, yorzugsweise Zell- 
stoftablaugc, werden entweder mit fertigem (NHjJaSO., yermiselit oder (NH4)2S04 

wird in Ggw. der Abfallstoffe aus NH3, S02 u. Oxydationsmitteln erzeugt, indem 
sie in die gegebenenfalls mit W. gemisclitcn Stoffe eingeleitet u. ohne oder nach 
yorherigem Erliitzen bei gewolmlichcm oder ycrstiirktem Druck u. Ggw. oder Ab- 
wesenheit von Katalysatoren mit Luft oder sauerstofflialtigen Gasen z. B. auch 
uberschussigen 0 2 cntlialtcnden Pyritrostgasen behaudclt worden. Vor der Be- 
liandlung mit den sauerstofflialtigen Gasen, gegebenenfalls unter Mityerwendung 
yon GcrbstofTcn entstehendc Ndd. werden entfernt, die oxydierte M., wenn er- 
erWunsclit, yergoren u. nacli Alitreiben des A. gegebenenfalls yon neuem mit 
(NIT4)2S04 aiigercicliert. (A. P. 1490774 vom 2/9. 1921, ausg. 15/4. 1924.) ICtł.

Clarence V. Steinhart, Wcstfield, New Jersey, V. St. A., Insekteiwertilgungs- 
mitlel, bestehend aus einem wl. Erdalkalichromat, einein liygroskop. Salz, einem 
Klebstofl’ u. W. — Man liist z. B. Leim, Gelatine oder Stiirkc iii h. W., gibt zu der 
Lsg. CaCl2, NII4N 0 3 oder Ca(NOs)2 u. ruhrt pulyerformiges Ba- oder CaCr04 in 
die Lsg. Zum Gcbraucli wird die pastenformige M. mit W. verd. u. dient dann 
ais Spritzbrulie. Das liygroskop. Salz yerhindert das. Austrocknen u. Abstiiuben 
des Mittels von den Pflanzentcilen. N1I4N 0 3 oder CafNOj), wirken hierbei gleicli- 
zeitig ais Diingemittel. Das Prod. findet insbesondere zur Verniclitung yon Błatt- 
Uiusen, des ColoradoJuifers, yorzugsweise seiner Laryen, u. des Baumwollwurms Yer- 
wendung. (A. P. 1496436 yom 6/1. 1923, ausg. 3/6. 1924.) S c i i o t t l a n d e r .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
B- Durrer, Betrachtungen iiber die Gasioirtschaft im  Elektroliochofenbetńebe. 

Berechnungcn iiber die Gasyerliiiltnisse im Elektrohochofen. Vorsclilag, den Be-
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trieb dcrart zu fiiliren, daB das gesamte Gas im Elektrohochofen selbst. vcrwertet 
wird. (Stabl u. Eisen 44. 748—50.) Sa c iis .

James C. Mc Cullough und Orland M. Reiff, Verhinderung der Ablidrtung 
durcli Kupferbelag. Sclektive Hiirtung boi der Kohlcpackungmetliode liiBt sieli an 
Eisengegenstiinden durchfuliren, wenn die nielit zu hiirtenden Stcllen einen Cu-Belag 
erlialten. (Ind. and Engin. Chem. 16. 611—13. Obcrlin [Oliio.].) G r im m e .

J. W. Shipley und Ivan R. Mc Haffie, Die grapliitische Erwcichung von Gufi- 
eisen. Die grapliit. Erweielmug von GuBcisen ist bedingt durch dic 1J. eines 
eutekt. Gemisches von Cementitphospliid u. Graphit. Mkr. Bilder im Original. 
Die B. begiinstigt sehr den RostprozeB. (Ind. and Engin. Chem. 16. 573—75. 
Winnipeg [Canada].) G rim m e .

H. A. Schwartz und Anna Nicholson Hird, Cliemisclic Losungen wiihrend 
der Erstarrung und Abkiihlung von weifiem Gufieisen. Im System Fe-C-Si 
bleibt Si wahrend der Erstarrung in der Schmelze u. geht vollig in den eutekt. 
Zementit hinein, wenn die Erstarrung geniigend langsam vor sich gelit. Mn gcht 
in den Austenit u. bleibt beim cutektoid. Zerfall sowohl im Ferrit ais auch im 
Zementit. MnS friert im Beginn der Erstarrung aus. P  liiBt sich voin cutektoid. 
Zementit nicht trennen. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. 
Nr. 1356. 1—4.) S a c h s .

Hans Th, Meyer, Perlitgu/i. In der Yeroffentliclmng von E m m e l (Stabl u. 
Eisen 44. 330, C. 1924. II. 233) wird ausgefuhrt, daB unter Perlitgu/i GuBeisen 
mit aussclilieBlich perlitischer Struktur zu yerstchcn ist. Diskussionsbeitriige von 
A. I Ia m m e rm a n n , R u d o l f  S t o l z ,  K. E m m e l. (Stalil u. Eisen 44. 753—58.) S a c h s .

Francis B. Foley, Chas Y. Clayton and Muir L. Frey, Physikalisehe Feliler 
in liolilen Drehstdlilen. Risse in Drelisfiihlen, senkrecht zur Aclise um die Wasser- 
locher herum werden auf Strukturiinderungen beim Erwiirmen zuriickgefiihrt. Uń- 
ebenheiten der Wasserlochoberfiachen befordern die RiBbildung. (Trans. Amer. 
Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1317. 1—13.) S a c h s .

R. Cazaud, Ein/lufi des Gliihens auf dic magnctisclien Eigenschaften der s-ilicium- 
haltigen Staldbleche, die bei deldrischen Konstruktionen verwendet werden. Gewalzte 
siliciumhaltige Stalilbleche wurden 2 Stdn. lang erhitzt u. dann ihre magnet. Per- 
meabilitat, sowie die Energieyerlustc infolge der llysteresis u. der Foucaultschen 
Strome gemessen. In der Walzriclitung ist die Pcrmcabilitat groBer ais in der 
seukrechter Richtung. Sie ist am groBten nacli der Erhitzung bei 800° (bei 
II =  15 Gauss ist B  =  14000). Die Verlustc sind bei derselben Temp. am ge- 
ringsten; sie sind kleiner, wenn die Abkiihlung an der Luft erfolgt (nicht rasch im 
k. W. u. nicht kiiiistlich verlangsamt), wenn die Atmospliare keinen 0 2 entliiilt, 
wenn die Erhitzung liinger (bis 15 Stdn.) dauerte. Die Bleclic entliielten 2,5—4,1 °/„ 
Si. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 178. 1610—11.) B ik e r m a n .

F. N. Speller und C. R. Texter, Wirkung alkalisclier Losungen a u f das Roslen 
non in  Wąsser eingetauchlem Stahl. Zusatz von Alkali setzt die G cfa lir  des Rostens 
yon Eisenroliren durch W. in geschlossenen Systenien lierab. Der Beginn des 
Rostens ist unabhangig vom Alkaligelialt. Nach kurzer Zeit bildet sich ein Uberzug 
yon Fe(OH)3 auf den Rohrfluchen, wodurcli ein Rostschutz ausgeiibt wird. (Ind. 
and Engin. Chem. 16. 393—97. Pittsburgh [Pa.].) G rim m e .

Leon Guillet, Einflup der Abkuhlungsgescliwindigkeit a u f die Eigenschaften des 
technisclien Aluminiums. (Vgl. S. 296.) Die erste Probe enthielt 0,89°/o Si »•
0,91% Fe, die zweite 0,16% Si u. 0,13% Fe. Bei 450° angelassen, liatten sie die 
ZerreiBfestigkeit 9,65 kg/qcm bczw. 7,95, die ZerreiBdelinung 47,8 bczw. 38,2%, 
den spezif. Widerstand 2,97 bezw. 2,80 microohm/cm. Nach der Hiirtung in der 
Luft bezw. im W. bei 500° stieg die ZerreiBfestigkeit auf 12,60 bezw. 13,10 fiir die 
erste Probe, 8,85 bezw. 9,14 fiir die zweite Probe an, die ZerreiBdelinung sauk auf

99*
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39,2 bezw. 33,3 u. auf 30,9 bez w. 31,8, der spezif. Widerstand der zweiten Probe 
bat sich nicht geiindert, der der ersten wuchs auf 3,31 bezw. 3,23. Beim Anlassen 
bekommt das geliiirtctc Al seine urspriinglichen Eigenschaften wieder. (C. r. d. 
l’Aead. des seienees 178. 2081—83.) Bikerman.

W. M. Corse, Nickcl befordert die Dichtigkeit in gegossenen Legieningen. Ni- 
Zusatz yon 0—1,5% u. yon 5,5—10% zu Kupferlegierungen erlioht dereń Diclite, 
wodurcb auch der Druckwiderstaud yergroBert wird. Ni-Zusatz erlioht Feętigkeit. 
u. Delmung von Messingen, yerringert Segregatiou in bleihaltigen Lager-Bronzen 
u. a. m. (Foundry 52. 487—8.) Sa c h s .

Albert Sauveur und Y. N. Krivobok, Gebrauch von Natńumpikrat zur Auf- 
deckung dendńtischer Segregatiou in EisenUgierungen. Kochendes Natriumpikrat 
erweist sich ais ein yorziigliches Atzmittel zur Aufdeckung der dendrit. Segregatiou 
in Kohlenstoff- und Manganstahlen. Der Meclianismus der Segregatiou wird er- 
liiutert. Die Arbeit enthalt eine Reihe sehr guter Mikroaufnahmen. (Trans. Amer. 
Inst. Mining and Metallurg. Eug. 1924. Nr. 1304. 1—13.) S a c h s .

Cecil Handford, Eine Rohremnethode zur Auffindung minimaler Gleitung in 
MetalUn. Angeregt durch die Konstruktion von Whiddingtons Rohren-UUramik ro
ni eter konstruierte Vf. eine entsprecliende Anordnung zur Auffindung der Elastizitiits- 
grenze von Metallen. Prinzip: Der sorgfiiltig eben polierte Scliliff wird mittelst 
einer Klemnie durch ein Glimmerblatt getrennt, an ein .anderes ebenes Metallstiick 
gcprefit u. bildet so einen Kondensator, der in einen ungediimpften Scliwingunga- 
kreis eingesclialtet wird, welcher mit einem zweiten alinlich gebauteu Krcise tele- 
phonisch abhorbare Differenztone gibt. Beim Pressen des Probestiickes bilden 
sich bei einsetzendem Glciten Erlioliungcn u. Vertiefungen, die den Abatand der 
Kondensatorplatten u. damit die Kapazitat u. den Differenzton iinderu. Aus- 
fiihrliche Einzelheiten im Original. (Philoa. Magazine [0.] 47. 89(i—907.) K y r o p o u i.o s .

H. Y. Carson, Das Schweifscn von Eisenrohrcn mit Bronze. SehweiBen von 
Eisenrohren mit „Tobin-Bronze“ bei S00—900°. Ilolier Korrosionswiderstaud u. 
hohe Festigkeit der Verb. (Foundry 52. 4G9—70.) S a c h s .

Samuel Daniels, A. J. Lyon, J. B. Johnson und M. E. Dayton, Giefien und 
Warmebehandlung einiger Ahminium-Kupfer-Magnesium-Legierungen. Veredlung yon 
gcgossenem Duralunńn (2—5% Cu; 0—1% Mgj 0,25—1°/ 0 Si; 0,4—1 ,2 % Fe; 0—0,75% 
Mn) wird durch zweistd. Gliihen bei 500°, langsame Abkiihlung in der Luft u. mehr- 
tiigiges Altem erreicht. Erliebliclie Featigkeits- u. Hiiriesteigerung bei Mg-reicheren 
Legiernugen. EinfluB der Abschrecktenip., Gluhdauer, AnlaBtemp., AnlaBzeit. 
(Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1350. 1 —22.) Sa c h s .

E. Piwowarsky, Einige Versuche iiber den Einflufi eines Titanzusatzes zum 
Rohgufi au f den metallurg isclien Yerlauf des Temperprozesses. Ti-Zuaatz zu Temper- 
gufi begunstigt Ausbildung eines feineren Gefiigcs, im getemperten Materiał gleicli- 
mfiBig feine Yerteilung der Temperkohle, aclinclleren Karbidzerfall u. Kohlenstoff- 
yergasung. Vorziige des Ti-Zuaatzes bei Temperung auf schwarzkernigen Brucli 
stiirker ais bei Erztemperung. (Stalil u. Eisen 44. 745—8 .) S a c h s . '

Fr. Messinger, Neite autogene Flarnmeinocrkzeuge. Beschreibimg neuerLeuclit- 
gas-O-Breniier fiir Metallschneiden u. -achweiBen. (Ztschr. Yer. Gas- u. Wasscr- 
fachmiiimer Ost. 64. 07—09.) B G rnstein.

Ottorino Angelucci, Kontrolle emaillierter Gegenstdnde. Zur Priifung emaillierter 
GefiiBe auf durch Metalle hervorgerufenc undichte Stellen benutzt Vf. nach Fullen 
mit einer Elektrolytlsg. das elektr. Leityermogen. Auftreten sekundarer Strome 
zeigt solelie Felilstellen an. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6 . 167. Rom.) G r im m e .

H. G. Flodin, Roslags-Nśisby, Schweden, und E. G. T. Gustafsson, Stockliolin, 
Aufbereitung schwefellialtiger Erze. Sulfid. Erze fluchtiger Metalle, besonders des
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Zn, worden gcpitlyert, mit gepulyertem metali. Fc 11. gegebenenfalls Biudemittelii, 
wic Wasserglas oder Ton, u. FluBmittcln zu Briketts geformt, wobei dic Miscliung 
so gewahlt wird, daB die Briketts in der bei der Rk. entstelienden Schlackc 
schwimmen. Beim Gliilien der Miscliung bildet sieli FeS u. das fluelitige Metali 
dest. u. w'ird gegebenenfalls zum Oxyd verbrannt. An Stelle von metali. Fe kann 
auch ein Gemiseh eines Eisenoxyds mit einem Eeduktionsniittcl verwendet werden. 
Ein Ecduktionsmittel, wie Teer, ist aucli zuzusetzen, wenn das sulfid. Erz oxyd. 
Bcimengungen entlialt. (E. P. 215004 vom 24/4. 1924, Auszug verofF. 25/6. 1924. 
Prior. 25/4. 1923.) K O hling.

Metals Recovery Company, New York, iibert. von: Ralph E. Sayre, 
New Eocliellc, N. Y., Konzentration von Erzen. Dic Erze werden iu Form eines 
alkal. Breies in Ggw. eines Salzes der substituierten Ditliiocarbaminsaurcn, z. B. 
Kaliumplicnyldithiocarbamat, C0H5NHS2K, dem Sehaumscliwimmverf. unterworfen. 
Es soli eine sclinellcrc u. bessere Sclicidung der wcrtvollen Metallteilchen von der 
Gangart erreicht werden. (A. P. 1497699 vom 28/11. 1923, ausg. 17/0..1924.) O e ł .

H. G. Flodin, Roslags-Niisby, Schweden, und E. Nobel, Stockliolm, Hcr- 
stellung koTilcnstoffarmer Metalle und Legieningen. Fein gepulverte Erze werden 
mit der zur Eed. ausrcichenden Menge kolilenstoffhaltigen Stoffes, wie Sulfitablaiige, 
Mclasse, Teer u. dgl. zu Briketts geprcBt, wobei dic Miscliung so gewahlt wird, daB 
dic D. der Briketts geringer ist ais dicjcnigc der Schlackc, welehe aus ilinen bei 
der Red. entstelit. Zur Ausfiihruiig des Yerf. dient cin clektr. Ofen, an dessen 
Bodcn sich dic Sclilacke sammelt. Dic Briketts werden durch seitliche Turnie zu- 
gefiihrt u. innerhalb der Turnie durch ontwcicliendes Gas vorgewarmt. (E. P. 
214655 yom 22/4. 1924, Auszug veroff. 18/6. 1924. Prior. 20/4. 1223.) K(5hlixg.

E llery F. Coffln, Muirkirk, und J. H. Mc Cauley, Laurel, V. St. A., Iloch- 
ofcnbclrieb. Um an Kohlen zu sparen, wird ein Teil des sonst aus dem im Ofen 
yerbrannten Heizmittel erzeugtcn reduzierenden Gases durch in billigerer beliebiger 
"Weisc erzeugtes reduzierendes Gas, z. B. Gcncratorgas, Naturgas usw., crsetzt, 
dcm gcgcbenfalls dic zur yolligen Verbrennung erforderliche Menge, aber nicht 
melir, von Luft zugesetzt ist. Die Einfiihrung des Gases erfolgt unterhalb der 
Schmelzzone des Ofens, in einer Menge, welehe die im Ofen erzeugte Gasmengc 
zu der unter n. Bedingungen ciitstchcndcn Menge ergiiuzt u. mit einer Temp. u. 
einem Druck, welehe dcm in der Einfulirungszone herrsehcnden glcich sind. 
(A. P. 1491131 vom 11/4. 1922, ausg. 22/4. 1924.) K uh ling .

Deutsche Maschinenfabrik A. G., Deutsehlaud, Asbestgeiuebe zum Abscheideu 
fester Stoffe ans Hochofengascn u. dgl. Kette oder SeliuB oder beide sind aus ge- 
drehten Fiiden hergestellt, die durch eine Asbestschioht cingeliiillt sind. (F. P. 
569135 yom 27/7. 1923, ausg. 7/4. 1924. D. Prior. 2/8. 1922.) K a u s c h .

Joseph Leon Marie Alphonse R eis, Antwerpen, Mctallbehandlung. Zwecks 
Hiirtnng u. gegebenenfalls Bostsicherung wird das gesclimolzene Metali zunaćhst 
mit CO u. dann mit zerkleinertem Koks, Graphit, Zucker, Koloplionium u. einem 
FluBmittel, wie Borax, beliandelt. Das Metali befindet sich in einem kippbarcn 
Tiegcl, das erforderliche CO w'ird in der darunter belindlielien Feuerung mittels 
Luft erzeugt. (E. P. 214872 yom 26/10. 1922, ausg. 22/5. 1924.) Kt-HUNG.

Electrolytic Zinc Co. of Anstralasia, Ltd., iibert. von: H. W. Gepp, Mel
bourne, ElcktroU/tisclie Zinkgcioinnung. Lsgg. von ZnS04 werden mit Bleianodcn 
u. Kathoden elektrolysicrt, welehe aus Lcgierungen von Al mit 5—15, yorzugsweisc 
10% Si bestehen. (E. P. 214657 vom 22/4. 1924, Auszug yeroff. 18/6. 1924. Prior. 
21/4. 1923.) KOhling.

W. Guertler, Cliarlottenburg, Aluniiniumlegienmgen mit wcrtyollen mechan.- 
techn. Eigenschaften, gek. durch Zusiitzc, welclic ■ Boridc, Carbide oder Silicidc 
innerhalb der Legieningen zu bilden yermogen, und zwar: 1. entweder B, C oder
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Si zu zweien oder zu dritt nebeneiuander bis zu einem Gesamtgęlialt von 10°/0,
2. oder B oder C oder beide gleicbzeitig bis zu einem Gesamtgehalt von 5% gleicli- 
zeitig mit Zusiitzen von Mn, Fe, Co, Ni oder Cu bis zu einem Gesamtgehalt von 
10%. — Die Erzeugnisse zeiclmen sich durch anBerordentliche HSrte, giinstiges 
Korngefiige, Seigerungs- u. Schwindungsverlialten aus. (D. R. P. 399026 KI. 40b 
yom 29/9. 1922, ausg. 18/7. 1924.) K u iil in g .

Anthony G. de Golyer, New York, Legierungen, bestehend aus Zn u. B, gc- 
gebcnenfalls aucli Ca, Cu, Ca u. Cu, Cu u. Al bezw. Ca, Cu u. Al. (A. P. 1490696  
vom 26/4. 1923, ausg. 15/4. 1924.) KttHLlNG.

R. Selles Miró, Barcelona, Legierung fiir Schreibfedern o. dgl., bestehend aus 
Pt, Pb, Sn u. Cu, welclie zusammengeschmolzen u. dann in Formcn gegossen werden. 
(E. P. 214606 vom 7/4. 1924, Auszug yeroff. 18/6. 1924. Prior. 20/4. 1923.) KO.

W illiam  T. Graham, Greenwicli, V. St. A., Aufarbeitung von Eisen- u. Słahl- 
dbfallen, Die Abfiille werden zu noch gasdurchlussigen Platten gepreBt u. diese 
iu einer Feuorung bis zur SehweiBtemp. erhitzt. Hierbei tritt eine erhebliche Ver- 
minderung des Gehalts an C ein, z. B. von 1 auf 0,5°j0. Das Erzeugnis wird ge- 
walzt o. dgl. (A. P. 1491392 vom 28/12. 1921, ausg. 22/4. 1924.) K un l i n g .

Valley Mould and Iron Corporation, Sharpsvillc, iibert. von: Ray G. Coates, 
Pasadena, V. St. A., Gicjicn gasrcichcn Stahls. Der Stahl wird in eine aus 2 Teilen 
bestehende u. mit 2 zum Fiillen u. zum Entweichen von Gas dienenden Óffnungen 
yersehene Form gegossen. Sobald diese yollig angefullt u. die an den Óffnungen 
befindlichen Stahlteile erstarrt sind, wird dic Form um 180° gedrcht. Hierbei 
dringen die beim Erstarrcn des Stahls ausgeschiedenen Gase, welclie sieli zunachst 
in bctrachtlicher Menge unter der (erstarrteu) Oberflitche gcsammelt liatten, nach 
der entgogengesetzten Seite u. sammeln sich in den zunachst noch fi- mittlęren 
Teilen des Blocks. Hier sind sie unschadlich, da sie beim HeiBwalzcn yom Metali 
wieder gcl. werden. (A. P. 1491846 vom 6/10. 1920, ausg. 29/4. 1924.) K u i i l i n g .

Ran dali W illiam s Company, Detroit, Michigan, iibert. yon: Glen Lenardo 
W illiam s, Detroit, M ittel zum Entfcrnen von Rost und Fett. Man mischt ein 
Alkalisalz (Phosphat, Chlorat, Bromat, Nitrat usw.), eine Mineralsiiure, einen alkoli. 
Ester (Furfuryl), Manganborat u. Melasse. (A. P. 1496506 yom 15/7.. 1922, ausg. 
3/6. 1924.) K a u s c h .

IX. Organische Praparate.
Henry C. Fuller, Ałhylenglgkol. Seine Eigenschafłen mul Vevwendung. Bericlit 

iiber Ilerst. u. Eigenschaften von Athylenglykol, yergleichende Desinfektionsyerss. 
zwisclien ilim, Glycerin u. A., Verh. der 3 Mittel gegen Ilefe u. Scliimmel. Athylen
glykol kann zur Haltbarmachung yon Konservcn benutzt werden, da es in den 
crforderliclien Konzz. physiolog. unschadlich ist. (Ind. and Engin. Chem. 16. 624 
bis <526. Washington [D. C.].) G rim m e .

Gerald H. Mains und Frederick B. La Forge, Furfurol aus Mamjpindeln.
IV. Wirtschaftlichkeił der Furfurolhersłellung. (III. ygl. S. 758.) Rentabilitats-
bereclimmgeii. (Ind. and Engin. Chem. 16. 356—59. Washington [D. C.].) G r im m e

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York, V. St. A., iibert. 
von: James Coląuhoun Irvine und W alter Norman Haworth, St. Andrews, 
Schottland, Herstellung von Ilalogenhydrinen. Man leitet in W. in Ggw. eines 
Katalysators, wie CuO oder ChCl2 oder Cu-Oxychlorid, abwechselnd Cl2 u. einen 
KW-stoff der Olefinreihe, yorzugsweise CaH4. Durcli Extraktion des Reaktions- 
gemisches mit einem organ. Losuugsm., wie A., Chlf., Atliylenchlorid, wird das 
Glykolchlorhydrin abgescliieden. Man kann das rolie Reaktionsgemiscli aucli vor 
der Estraktion der Dcst. mit Wasserdampf unterworfen u. das Destillat weiter be-



1924. II. II,x. Or g a n isch e  P r Apa r a t e . 1511

liandeln. Ais Ncbenprodd. cntstehen bei der Rk. Ałhylcndichlorid u. Acelylmtetra- 
chlorid. Wird jedoch wiihrend des Einleitcns yon Cl2 u. 02H ( die cntstandeńe IlCl 
zeitweisę durch bas. Cu-Carbonat neutralisiert, so erhiilt man hohere Ausbeuten an 
Glykolcldorliydrin. Die Glykolclilorhydriulsg. kann aueh durcli zweimalige frak- 
tionierte Dest. konz. werden, da das Chlorhydrin mit W. ein konstant bei 97° unter 
760 mm Druck sd. Gemisch bildet, wenn dieses 43% Glykolchlorhydrin u. 57% W. 
cnthiilt. Kork- u. Gummiverbb. miissen bei Dest. des Chlorliydrius vermieden 
werdeu. Gibt man bei der Fraktionierung der wss. Lsg. zur Neutralisation von 
abgespaltener HC1 CaC03 hinzu, so kann sic in eisemen GefiiBen ausgcfuhrt werden. 
Bei der Ilerst. von Glykolbromhydrin wird das Br eutweder in Dampfform oder fl. 
zu dem W. gegeben u. ais Katalysator CuBr2 yerwendet. (A. P. 1496675 yom 
2/2. 1918, ausg. 3/6. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

General Motors Research Corporation, V. St. A., Metalherbhidwngen. Man 
miselit Pb mit einem KW-stoff u. einem Halogen u. unterwirft die Reaktionsmasse 
der Reduktion. Man erhiilt so Pb-Radikale. (F. P. 570135 yom 25/8. 1923, ausg. 
24/4. 1924. A. Prior. 19/5. 1923.) K a u s c h .

U. S. Industrial Alcohol Co., West Yirginia, iibert. von: Worth H. Rode- 
bush, Baltimore, Maryland, V. St. A., Glylcolcster aliphatischer Carbonsauren. Alkali- 
oder Erdalkalisalze aliphat. Carbonsauren werden in Ggw. von A. mit Athylcn- 
dichlorid unter Druck auf Tcmpp. von 160—180° erhitzt. — Ein Beispicl fiir die 
Ilerst. von JEssigsaweglykolester aus K-Acetat u. Cl • CIL • CII2 • Cl ist angegeben. 
Analog gewinnt man die Glykolester da- Propion- oder Bułłersaure. (A. P. 1430324  
yom 8/5. 1919, ausg. 26/9. 1922.) S c u o ttla n d e r .

A. Dubois, Pescux b. Neufcliatel, Blausdure. Sulfocyansiiure, ihre Salze u. 
Ester werden durch Luft oder 0 2 zu HCN bei 350—750° in Rohren aus Ton, 
KicselsSure, Fe, Al usw. oxydiert. (E. P. 214999 yom 23/4. 1924, Auszug ycroff. 
25/6. 1924. Prior. 23/4. 1923.) K a u s c i i .

Heinrich Kramer und Adolf Reiffen, Elberfeld, Gewinnung von Alkali- 
cyanid bei der aUcalisclien Verkohlung tieriscJicr Abfalle (z. B. Fischabfallc, Knochen) 
in eisemen Retorten bei LuftabscliluB, dad. gck., daB durch Anwendung der ge- 
trockneten u. zerkleinertcn Abfiille im UberschuB (z. B. 3 Teile getrocknetes Fisch- 
mehl zu 1 Teil K2C03) u. Vermcidung der Sehmclztcmp. des Alkalicarbonats ein 
zur Cyanierung geeignetes Reaktionsgemisch iu Form einer lockeren u. porosen, 
alkalicarbonat- u. alkalicyanidhaltigen Tierkohle ais Retortenriickstand ycrbleibt. — 
Die Tierkohle kann yon neuem mit tier. Abfitllcn gemischt, das Gemisch wieder 
der cyanierenden Verkohlung ausgcsetzt u. diese Behandlung bis zur yolligen Aus- 
nutzung des Alkalicarbonats fortgesetzt werden. (D. R. P. 398642 Iii. 12k vom 
23/1. 1923, ausg. 14/7, 1924.) K u h l i n g .

Pierre Beyengut, Frankreich, Ilerstcllung von Mctalladditionsverbindungcn des 
Arsenobenzols und seiner Derivate. Arscnobenzol oder dessen Deriw. werden 
in kolloidalen Lsgg. von Metalleu gcl. — Man yerwendet zweckmiifiig eine durch 
Zusatz von Glucose isoton. gemachte u. durch kolloidales Hg sensibilisierte 
Lsg. yon kolloidalcm Ag u. triigt in diese das betrettende Arsenobenzoldcriy. ein. 
Das Prod. zeigt gegeniiber dem Arscnobenzol u. seinen Deriw . eine gestcigertc 
biolog. Wrkg. Das Vcrf. gestattet gleichzcitig die Feststellung, ob das betreflende 
Arsenobenzoldcriy. rein u. unzers. ist. Ist dies nicht der Fali, so wird die au- 
fanglicli braunc kolloidale Ag-Lsg. selir schnell griin gefiirbt. Andert sich dagegen 
dic Farbę der Lsg. inucrhalb 1 Min. nicht, so kann das Arsenobenzoldcriy., ais rein 
u. unzers. geltcn. Das kolloidale Ag liiBt sich durch andere kolloidale Metalle, wie 
Au, Cu, Mu, Hg, As crsetzeii. (F. P. 540391 vom 27/1. 1921, ausg. 10/7.1922.) Sen.

Etablissements Poulenc Freres und Ernest Fourneau, Paris, und Antonio 
Madinayeitia, Spanien, Benzyldimethylamino-p-arsimaurc. p-Aminodimethylbcnzyl-
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amin wird diązotiert u. dic Diazóvcrb. mit NajAsOg bchaudclt. — Dic Bcnzyl- 
dimethylamino-p-arsinsaure, CJI., •(CH2N[CH3]2)1 -(As03H,)‘, ist in Alkalieri unl.; das 
Chlorhydrat ist in W. sil. mit neutralcr R k., sil. in li., wl. in k. A., unl. in A.; 
(his Mg-Salz ist 1. (F. P. 541612 vom 9/2. 1921, ausg. 29/7. 1922.) S c iio ttlan d f.r .

Eastman Kodak Company, Ubert. von: Hans T. Ciarkę, Roclicstcr, New 
York, V. St. A., Darstellung von 0,N-Diacctylmethylamiiioj)he)iol. N-Dimcthyl-p- 
aminophenol wird in der ubliclicn Weise iu den Essigsiiureester 'ubergefiihrt u. 
dieser mit CII3COCl auf Tempp. uber 160° erhitzt. — Z. B. wird N-Dimethyl-p- 
aminoplienol mit Essigsiiureanliydrid gelinde erwarmt u. das so entstaudenc p,N-Di- 
methylaminophcnylacelat, Krystalle, F. 78°, Kp.,., J60—164° olme Zers., sil. in Bzl. 
mit CH.,COCl auf IGO—190° erhitzt. ZwecluriftBig wird das CH.,COCl- unter dic 
Oberfliiclie der FI. gegeben. Man erliiilt unter Entw. von CII.,Cl das 0,N-Diacdyl- 
metluylaminoplienol, CGU4(0 • COCII:))1(N[Cl!:1]- CO - CII3)*, das durch Dest. im Vukuum 
gereinigt wird. Krystalle, F. 97°, Kp.,., ca. 196°, unl. in k. Bzl. Etwa uuver- 
śindertes Dimetliylaminophenylacetat kann durch Estraktion mit Bzl. entfernt werden. 
Beim Behandcln des 0,N-Diacotylmctliyhiminophenols mit verd. ILSO., in der Kalte 
wird der Acctylrest an der Phenolhydroxylgrupi)e aligespalten unter B. des wl. 
Acctyhnetliyl-p-aminophcnols. Dieses wird beim Koclicn mit vcrd. II2S0,t quantitativ 
in das N-Monomethyl-p-aminophenolsulfat (Metot) ubergefiihrt. Das Verf. gestattet 
dic nutzbringende Verwendung des boi der Metliylierung von p-Aminoplienol ais 
Ncbenprod. abfallendcn p-Dimcthylaminophcnols. (A. P. 1434429 vom 23/8. 1921, 
ausg. 7/11. 1922.) S c h o ttła n d e r .

Roy F. Steward, Washington, Columbia, Ubert von: Eugene Theimer, 
Ncwark, New Jersey, V. St. A., Darstellung von N-Metliyl-p-aminoplienol. Man be- 
liandclt N-Acylmethylderiw. von p-Aminophcnolalkylathern der allgemeinen Formel: 
C(,H4)0 • Alkyl) 1 • (N[Acyl] • C1I3): mit yerseifenden Mitteln. — Z. B. wird N-Methyl- 
aęity l-p - aminophenolathyjfither (N-Methylphcnacetin) in einem mit absteigenden 
Kiihlcr verschcncn GefiiC mit moglichst reiner 46%ig. HBr auf 120—140° wiilirend
5— 6 Stdn. erhitzt. Unter Abspaltung von C J^ B r u. CILCOJI entsteht das Brom- 
hydrat des N-Methyl-p-aminoplienols. Dieses wird mit konz. Na.,C03- oder NaHCO.,- 
Lsg. iu die freic Basc zcrlegt u. letztere mit verd. H.,SO., iu das Sulfat ubergefiihrt. 
Das Sulfat wird unter Zusatz yon NaHS03 u. Entfarbungskolile umkrystallisiert, 
die Krystalle mit CIi3OII oder A. gcwaschen, ausgcsclileudert u. yorsiehtig ge- 
trocknet. Dic Ycrseifung des N-Mcthylphenacetins liifit sich auch mit konz. IIJ, 
mit konz. HC1 unter Druck oder mit verd. II^SO^ bcwirkcn. Man kann auch in 
zwei Stufcn arbeiten, indem zuniichst durch Erliitzen mit konz. HC1 unter gewohu- 
lichem Druck der Acetjirest u. alsdami durch Erliitzen mit konz. HBr oder IIJ  der 
Athylrcst der Phenolhydroxylgruppe abgcspjiltcn wird. (A. P. 1497252 vom 14/6.
1919, ausg. 10/6. 1924.) Schottlandeh.

Roy F. Steward, Washington, Columbia, ubert. von: Engene Theimer, 
Ncwark, New Jersey, V. St. A., N-Mcthylaaylćlcrivate von p-Aminoplicnolalkylaihern. 
N-Acylderivv. von p-Aminophenolalkylathern werden in einem indiffercutcn organ. 
Losuugsm. mit metali. Na behaudelt u. die so entstandencn Na-Verbb. methyliert.
— Z. B. wird ■p-AcetylaminophenolathyUithc)/(Phenacelin) in einem mit KuckfluBkiihlcr 
u. Ruhrcr yerschencn GcfiiB in h. Xylol gel. u. zu der Lsg. in kleiuen Stuckcn 
metali. Na gegeben. Das fi. Gemiscli erstarrt zu einer weifien, krystallin. M., der 
Na-Verb. von der Zus. C0Ii4(O ■ C2H5) 1 • (N[Na] ■ COClIa)1, die auch nacli Zugabc von 
weiteren Jlcugen h. Xylols u. fortgesetztcm Erliitzen uugel. bleibt. Gibt man jedoch 
zu der M. fertiges N-Methylphcnacetin, so gelit sic in Lsg. Lcitet mau inun in die 
sd. Lsg. gasformiges CHjBr, so wird dic Na-Verb. in die N-Metliylverb. um- 
gcwandclt. Man filtriert die li. Lsg. voin abgescliicdenen NaBr u. Spuren ungcl. 
Na, dest. das Xylol mit Dampf ab u. reinigt deu N-Methylacdylamino-p-plicnolathyl-
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alhcr dureli Dest. im Yakuum. In analoger Wcise lassen sieli die N-M ethyldenw. 
des Acetariisidins, des Formylphenetidinś u. des Formylanisidins gewinnen. (A. PP. 
1497251 vom 5/9. 1918, ausg. 10/6. 1924 u. 1497253 vom 29/7. 1919, ausg. 10/6. 
1924.) SCHOTTLANDER.

A dolf Sonn. Konigsberg i. Pr., Darstellung von p-Phenetol- und p-Anisolcarh- 
amid, darin besteliend, daB man zu der Lsg. von p-Phenctidin bezw. p-Anisidin in 
iiberscbiissiger verd. CH^COJi allmahlieh eine konz. wss. Lsg. von KCNO hinzu- 
fiigt. — Dureli dic organ. Saure wird die IICNO viel langsamer frei geinaclit ais 
durch die bisher yerwendete Slineralsaure, u. es cntweicht keinc freie IICNO. Es 
gelingt so, ohne Anwendung von hoheren Tempp. die glatte Umsetzung yon p-Phcnc- 
tidin u. IICNO zu dem im Handel unter dem Namen „Dukin“ ais Siiflstoff befind- 
iielien p-Phenetolcarbamid. — Noch wirtsehaftlicher wird das Yerf., wenn man es 
mit der Darst. von Phenacetin kombiniert. Zweeks Erzielung einer guten Ausbeute 
an letzterem muB ciu groBer UberschuB an Essigsiiureanhydrid unter Zugabe von 
Eis auf p-Phenetidin zur Einw. gelangen, wobei das Anhydrid in die vicl wert- 
loscre vcrd. CH3CO,,II verwandelt wird. Nach dcm kombinierten Verf. ist ein Uber
schuB an Anhydrid unnotig, da man das nicht umgesetzte Phcnetidin zusąminen 
mit der entstandenen uberschiissigen verd. CU,C02H zur Ilerst. von p-Phenetol- 
carbamid yerwenden kann. Bei der kombinierten Phenacetin- u. Phenetolcarbamid- 
herst. wird donnach sowTolil ein Verlust an Essigsiiureanhydrid vermieden, ais auch 
das angewandte Plienetidiu besser ausgenutzt ais bei beiden Verff. allein. (D. R. P. 
399889 KI. 12o vom 29/4. 1920, ausg. 29/7. 1924. E. P. 206083 vom 15/3. 1923, 
ausg. 22/11. 1923. Schwz. P. 103646 vom 13/3. 1923, ausg. 16/2.1924.) S c h o t t l .

The People of the United States, iibert. von: Max P hillips, Evansville, 
Wisconsin, V. St. A ., llerstellung voą Thymol. l-Mcthyl-4-isopropyl-2-aiuinobenzol- 
3(5)-sulfosiiure wird diazotiert, die Diazósulfosiiiire zur IIydrazinverb. reduziert, die 
Nil-NIL,-Gruppe durch Behandeln mit Oxydationsmitteln gegen I i ersctzt u. dic
l-Methyl-4-isopropylbenzol-3-sulfosiiure mit Atzalkalien yersehmolzen. — Z. B. wird 
die l-Metliyl-4-isopropyl-2-aminobenzol-3- bezw. -5-sulfositure in saurer Lsg. mit 
NaN02 bchandelt, die entstandene Diazosulfosaure zu einer k. NalIS03-Lsg. ge- 
gebcu, das Gemiscli zum Sieden erhitzt u. mit lICl angesauert. Beim Konzen- 
trieren u. Abkuhlen der Lsg. krystallisiert die l-Mctliyl-4-isopropyl-2-hydrazinol)enzol- 
8{5)-sulfosaure aus. Diese wird in kleiuen Anteilen zu sd. 10%'g- CuS04- oder 
EeClj-Lsg. gegeben. Unter N2-Entw. u. gegcbenenfalls Abscheidung von metali. 
Cu, das abfiltriert wird, erhiilt man eine Lsg. von l-Meihyl-J-isopropylbenzol-S-sulfo- 
saure. Man neutralisiert mit Ca(OH),2 u. fiilirt das Ca-Salz mit NaaCO;( in das'Na- 
Salz der Sulfosuure iiber. Dieses liefert beim Versehmelzcn mit NaOH oder KOH 
Thymol (hierzu vgl. auch P h i l l i p s  u . G ib b s ,  Journ. Ind. and Engin. Cheni. 12. 
733; C. 1921. I. 212 u. P h i l l i p s ,  Journ. Amerie. Chem. Soc. 45. 1489; C. 1923.
III. 1265). (A. P. 1432298 vom 25/2. 1922, ausg. 17/10. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę and Chemical Company, Inc., New York, iibert. von: 
Dominie J. Cutrona, Robert B. Mc Cann und Don W. B issell, Buffalo, New 
York, V. St. A., Reines Pyrogallol. Rohes Pyrogallol wird mit aromat. KW-stoffen, 
Kp. 130—140°, in der Wiirme extrahiert. — Man erhitzt z. B. Rob pyrogallol mit 
Xylol oder Solventnaphtha, Kp. ca. 140°, am RuckfluBkiililer, filti-iert dic Pyro- 
gallollsg. von dcm teerigen Riickstand u. liiBt die Lsg. krystallisicren. Das nahezu 
farblose Pyrogallol sclim. bei ISO”. Man kann auch das Rohpyrogallol mit NaCl 
gemischt im Soxlctliapp. mit Solventnaphtha extrahieren. Gegenuber der bekannten 
Reinigung des Pyrogallols durch Sublimation oder Dest. im Yakuum werden bei 
dcm Verf. Yerlufite iin Pyrogallol fast ganz yermieden. (A. P. 1434593 voin 7/1.
1921, ausg. 7/11. 1922.) Sc h o t t l a n d e r .
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Frank H. Beall, Baltimore, Maryland, V. St. A., llerstellung von Anthranil- 
sdure. o-Nitrobenzoesiiure w ird, mit Fe u. H2S04, mit oder oline Zusatz von FeS04, 
beliandelt. — Man gibt z. B. bei 35° zu einem Gemisch aus o-Nitrobenzoesaure u. 
wss. I l2SO.i oder bei 60—95° zu einem Gemisch aus o-Nitrobeuzoesiiure, 11,80, 
6 6 ° Bć. u. wss. FeS04-Lsg. Fe-Spiine u. filtriert nach mehreren Stdn. die wss. Lsg. 
des Reduktionsprod. vom uberschiissigen Fe ab. Beim Neutralisieren des Filtrats 
mit NaOH fallt das Fe-Salz der Anthranilsaure aus, das durch Erhitzcn mit wss. 
NaOH auf 80° in das Na-Salz iibergeftihrt wird. Beim Zerlegen des Na-Salzcs 
mit Mineralsaure gewinnt man die freie Siiure. Gcgcniiber der iiblichcn Red. mit 
Sn u. IICl bictet das Verf. den Vorteil, daC das bei der Red. verbrauchte Fe 
leicht in einer zur Umwandlung in FeS04 geeigneten Form zuriickcrhalten wird. 
(A. P. 1492664 yom 8/7. 1922, ausg. 6/5. 1924.) S c iio ttla n d e r .

Frank H. Beall, Baltimore, und Donald B. Bradner, Edgcwood, Maryland,
V. St. A., llerstellung von Anthranilsaure. o-Nitrobenzocsiiure wird mit Cu u. einer 
Mineralsaure bei erholiter Temp. beliandelt. — Z. B. wird ein Gemisch aus o-Nitro- 
bcnzoesiiure, wss. II2S04 u. fein verteiltem, friscli gefiilltem Cu einigc ,Stdn. auf 
100° erhitzt. Ilierbei fiillt das Cu-Salz der Anthranilsaure aus, das mit dem iiber- 
schiissigen Cu von der CuS04-Lsg. abfiltriert, mit W. gewaschen u. durch Di- 
gerieren mit wss. NaOH bei erliohter Temp. in das 1. Na-Salz iibergefiihrt wird. 
Aus dcm Na-Salz wird in ubliclier Weise dic freie Siiure gewounen. Man kann 
auch gegen Ende der Red. Fe-Spane zusetzen, wodurch metali. Cu aus der CuS04- 
Lsg. regeneriert wird. Die Lsg. entliiilt dann das Fe-Salz der Anthranilsaure u. 
FcS04 u . kann dann nach dem Yerf. des A. P. 1492 664; vorst. Ref. wciter ver- 
arbeitet werden. Die Ausbeute an Anthranilsiiure betragt 95% der Theoric u. mclir. 
(A. P. 1492665 vom 8/7. 1922, ausg. 6/5. 1924.) . S c h o ttla n b e r .

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, iibert. von: 
Henry Berlin, Carneys Point, und Leon Adler, Penns Grove, New Jersey,
V. St. A., Trennung von fi-Oxynaphthalinsulfosaurcn. Bei der Sulfonierung von 
/?-Naphthol mit melir ais einem Tcil konz. II2S04 von 6 6 ° Be. bei 100° entstelit 
bekanntlich ein Gemisch aus wechsclnden Mengen 2-Oxynaphthalin-6-monosulfo- 
siiure (Sciiaffer), 2-Oxynaplithalin-6,8-disulfosiiure (G) u. 2-0xynaphthalin-3,6-disulfo- 
siiurc (JS). Auf Grund der verschiedcnen Loslichkeit der Na- bezw. K-Salze dieser 
Sauren gelingt es durch fraktionierte Krystallisation dic tcclm. wertvolle 2-0xy- 
naphłhalin-6,8-disulfosdxire in reiner Form aus dem Gemiscli abzuscheiden. Das 
K-Salz dieser Siiure ist wresentlicli scliwerer 1. ais dic K-Salze der beiden anderen 
Siiuren, wiihrend das Na-Salz der 2-Oxynaphthalin-6,8-dis'ulfosaure leichter 1. ist 
ais dic Na-Salze der 2-Oxynaphtlialiu-6-sulfosiiurc u. der 2-Oxynaphthalin-3,6-disulfo- 
siiure. Man beliandelt z. B. das rohe Sulfonicrungsgemiseh von 3-Naphtliol bei 
einer Temp. yon 70—90° mit einer wss. LSg. von KCI, K2SO, oder KOII, Beim 
Erkalten der Lsg. fiillt das K-Salz der 2-Oxijnaphthalin-6,8-disulfosdurc aus, das 
abfiltriert wird. Das yon neucm erliitzte Filtrat wird mit NaOH, NaCl oder Na.2S04 

gesiitt., die Lsg. abgekiihlt u. der dic Salze der beiden anderen Sauren enthalteude 
Nd. abfiltriert. — Gibt man zu dcm rohen Sulfonierungsgemiscli eine wss. Lsg. 
von NaCl oder N;uSO.,, so fiillt beim Abkiililen ein Gemisch der Na-Salze der
2-Oxynaphthalin-6-sulfosiiure u. der 2-Oxynaphthalin-3,6-disulfosiiurc aus, das ab
filtriert wird. Man erhitzt das Filtrat u. behandelt es mit KCI, Iv2S04 oder einer 
anderen K-Yerb., kiililt die entstandcne Lsg. ab u. filtriert den gebildeten Nd. des 
K-Salzcs der 2-OxynaphthaUn-6}8-disulfosdure. (A. P. 1494096 vom 24/2. 1920, 
ausg. 13/5. 1921.) S c iio ttla n d e r .

Hans Ed. Fierz-David, Kilchberg b. Ziirich, Schweiz, Iferstellung von reinem 
l-Niiro-2-methylantWaehinon, darin bestehend, daB man das rolic Nitromethyl- 
ańthrachinon in wss. Suspension langere Zeit mit N:l,S03 koclit. :— Hicrbci wird
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das i-Nitro-2-methylanthraehinon nicht ycriindert, wahrend dic Isomcrcn, von denen 
bisher zwei wahrschcinlich gemacht werden konnteu, ais Sulfosiiuren in Lsg. 
gelicn. Das gcrcinigte l-Nitro-2-methylanthrachinon gibt mit Na^S sofort chem. 
reines l-Amino-2-niethylanthrachinon\ die aus diesem erhaltenen Br- Verbb. u. anderen 
Deriw. sind selir rein u. sehmclzen zum Teil 40—50° hoher ais bisher angegeben. 
(D .R .P. 399741 KI. 12o vom 18/8. 1923, ausg. 29/7. 1924.) Sc iio ttl a n d er .

Prederick W illiam  Atack, Charleston, West Virginia, V. St. A., Herstellung 
von N-substituierten Derivąten des Carbazols. Carbazolkalium wird iu einem iu- 
differenteu organ. Losungsm. mit alkylierendcn oder aralkylierenden Mitteln be- 
handelt. — Z. B. wird feingepulvertcs Carbazolkalium in Bzl. suspendiert unter 
stiindigem Riihren allmiihlich mit einem Atliylierungsmittcl, wic S02(0C2II5)2, ver- 
setzt u. unter RiickfluB bis zur Beendigung der Athylierung erhitzt. Nach Ab- 
trennung des IC,S04 wird das Losungsm. durch Dampfdest. entfenit u. das 
N-Athylcarbazol aus A. umkrystallisiert. Es schm. dann bei 67—68°. In aualoger 
Weise lassen sich N-Methyl- oder Af-i?c»«ł/Zcarbazol gewinnen. (A. P. 1494879  
vom 22/6. 1922, ausg. 20/5. 1924.) S c iio t t l a n d e r .

K noll & Co. und Herman Vieth, Ludwigshafen a. Rh., Darstellung von Salzcn 
der Dinie thylxanthine mit organisclien Sauren, ausgenommen das bereits bekannte 
Theobrominmonosalicylat, dad. gek., daB man die Basen, ihre Acyl- oder Nitro- 
deriw. mit Salicylsiiure, Benzoesaure oder verwąndten Siiuren in Ggw. vou W. oder 
anderen Losungmm. zur Umsetzung bringt. — Die Neigung zur B. dieser Siiuresalzc 
ist so groB, daB sie in der einfaclistcn Weise hergestellt werden konnen, wenn man 
nur fiir moglichst innige Beriihrung der beiden Bcstandteile Sorge triigt. Anderer- 
seits konnen sie durch geeignete Losungsmm., in denen nur der eine der beiden 
Bestandteile 1. ist, wieder von einander geh-ennt werden. Dies kann zur Ermittc- 
lung der quantitativen Zus. der fertigen Salze dienen. Thcophyllinbenzoat Prisinen,
— 1 ‘ /2 fach saures Thcopliyllinsalicylat Nadeln, — Thcopliyllincinnamylct aus gleicheu 
Moll. Base u. Siiure beim Anruhren mit W. erlialten, Nadeln, — Theobromindisa- 
licylat u. 1 'lufach saures Theobrominsalicylat Prismen mit Doppelbrecliung u. fast 
paralleler Ausloschung im Polarisations-Mk. Die Salze untcrscheiden sich yom 
Theobrominmonosalicylat dadurch, daB sie in der 20fachen Menge h. 50%ig. A- 
klar 1. sind, wahrend Monosalicylat sogleich freies Theobromin ais Krystallmelil 
absclieidet. Mit reinem A. werden aber beide quantitativ zers., — Theobromin- 
bissulfosalicylat nadelformige Krystalle, mit paralleler Ausloschung im Polarisations- 
Mk., in k. W. zll., dissoziiert aber in dieser Lsg. bald unter Ausscheidung von 
Theobromin. — Die Salze aus N-acylierten Dimethylxanthinen u. organ. Sauren 
entsprechen der Zus. 1 Mol. Base -)- 1 Mol. Siiure. AcclyUlieobrominsalicylat aus 
Bzl. flachę Prismen, in W. schwerer 1. ais das freie Acetyltheobrotnin, — Sali- 
ajloyltlieobroniinsalicylat aus Xylol dunne Bliittchen, aus W. flaelie Prismen. — 
Nitro theobrominsalicylat aus W. biischelartig gruppierte Nadeln mit paralleler Aus
loschung. Das Nitrotlieobromin aus h, W. gelb gcfiirbtc Krystalle von selir hohen 
P., wird durch mehrstd. Erliitzen von Theobromin mit 35%ig. H N 03 auf ca. 80° 
u. EingieBen in verd. NII3 erlialten. Die in W. u. verd. Sauren wl., in NnHCO;j- 
Lsg. u. iu Gallenfl. sil. Siiuresalze reizen im Gegensatz zu den bekannten Doppel- 
verbb. u. Doppelsalzen der Dimethylxauthine mit den Alkalisalzen der Salicylsiiure 
oder Benzoesiiure bei innerlicher Darreicliung den Magen nicht, werden vom Darm 
aus leiclit u. yollstiindig resorbiert u. liabeu infolge des Siiuregelialtes eine yerstiirkte 
diuret. Wrkg. (D. R. P. 399903 KI. 12p vom 19/11. 1922, ausg. 19/7.1924.) S c iio ttl .

C. H. Boehringer Sohn, Nieder-Ingelheim a. Rh., Darstelhmg von Verbin- 
dunyc.n des Lecithins mit Gallensawen und mit dereń Alkalisalzen, 1. dad. gek., daB 
man die Komponenten, gegebenenfalls unter Zufiigung geringer Mengen von 
Losungsmm., miteiuander yerreibt oder die Verbb. aus geeigueten konz. Lsgg. der
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Komponentcn mit Ililfe geeigneter Fiillungsmittel oder durch Einengen der Lsgg. 
gewinnt. — 2. Uberfiihrung der nach 1. hcrstellbaren Verbb. des Lecithins mit 
gallensauren Alkalisalzcn in solche mit der freien Gallcnsiiure u. umgekchrt, dad. 
gek., daB man Lsgg. erstgenanntcr Verbb. mit Siiurcn, wic IICl, oder Lsgg. der 
zweitgenanntcn Yerbb. mit Alkalihydroxyden behandelt. — Z. B. wird ein wss. 
Lsg. yon Na-Cholat mit Lecithin bis zur Lsg. verrieben u. hierauf mit A. u. als- 
dann bis zur Krystallisation mit A. yersetzt. Dic Doppclvcrb. bildet feinc Nadeln.
— Die Doppeluerbb. aus Lecithin u. K-Cholat, bezw. Lecithin u. ylykocholsaurem Na, 
bezw. Lecithin u. apocholsaurem Na krystallisieren ebenfaOs in Nadeln — diejcnigc 
aus Lecithin u. desoxycholsaurem Na in Prismen. — Weitere Beispielc betreffen dic 
Herst. yon Verbb. des Lecithins mit freicr Cholsawe, Glykocliolsaure, Apocholsdure 
oder Dcsoxycholsdure durch Verreiben der Komponentcn fiir sich oder unter Zusatz 
von A; Dic therapeut. Verwendung findenden Prodd. cnthalten das Lecithin auf- 
fOllig fest gebunden; so kann man die Doppelyerb. aus Lecithin u. cholsaurem Na 
beliebig oft olmc Vermindcrung des Lecithingehaltes aus A. u. A. umfallen. Die 
Verwandtscliaft der gallensauren Salzc zum Lecithin ist so stark, daB man sogar 
mit wss. Alkalieholatlsgg. das Phosphatid aus seiner Verb. mit Vitellin zu extra- 
hieren yermag. Man ycrruhrt hierzu z. B. Lceithalbumin mit einer wss. Na-Cholat- 
lsg., filtriert nach 1 Stdc. vom EiwciBkorper ab, dampft ein, gibt A. u. schlieBlich 
A. dazu, wobei sich die Doppclverb. aus Lecithin u. Na-Cholat krystallin abscheidct. 
(D.B. P. 399148 KI. 12q vom 4/4. 1922, ausg. 19/7. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
T. R. B riggs, Die physikalische Chemie des Fdrbcns: Substantwe Farbsto/fc. 

Nach cinleitendcr Besprechung der Entw. der substantwen Farbsto/fe, ihrer Eigcn- 
schaften in wss. Lsg., der Beziehung iiirer kolloiden Farbteilchen zur Faser, 
schildert Vf. an ycrschiedenen Beispielen dic Praxis des Farbens mit substantiycn 
Farbstoffen,, um auf Grund der crorterten Verss. den Fiirbcvorgang physikal.-chcm. 
zu erkliiren, der im Grunde nichts anderes ais dic Adsorption eines Kolloids aus 
sciucr Suspcnsion, dic bzgl. ihrer Disperśitiit u. Stabilitat in wcitcn Grcnzen yariieren 
kann, yorstellt. Dic einzelnen Faktoren, welclie die Verteilung des Kolloids zwisclien 
Fascroberflaclic u. dem Medium beeinflussen, werden erortert. Zusiitze, welclie die 
Stabilitat der Farbstoiftcilchen in der FI. herabsetzen, wirken im Farbbad fordemd 
auf die Ausflockung u. das Aufzielien auf die Faser. Wird die Stabilitiit der Farb- 
stoiflsg. erhoht, so wirkt der Zusatz ais Verzogerer u. setzt die Tendenz des Farb- 
stofls herab, mit der Faser Bindung einzugehen. Die in yerschicdeuer Bichtung 
wirkenden Zusatzsubstanzen behalten in cin und demsclben Farbbad ihren spezif. 
EinfluB auf die kolloiden Teilchen bci. (Journ. Physical Chem. 28. 368—86. 
Cornell, Uniy.) HORST.

H ans W agner, Die Fabrikation der Kiinstlerfarben. Angabcn iiber das An- 
reihen u. Abfiillen, die kolloidchem. Grundlagcn, dic yerwendeten Farben, dic 
Bindemittel u. die eigentliclic Fabrikation. (Farben-Ztg. 29. 1456—58. 1503—4. 
1547—49. 1597—99. Stuttgart.) SCvern.

H. J . Conn, U ber Safranin. Die an Safranin fiir histolog. Untcrss. zu stellcnden' 
Forderungen werden besprochen. Unter anderen wird yęrlangt, daB es, zusammen 
mit Gentianayiolett u. Orange G angewendet, von diesen abweichcnde Farbungcn
liefert. (Science 59. 556—57. Geneya, N. Y.) SOykrn.

B. W. Sm ith, Farben holziger Gewcbe mit Safranin und Pikroanilinblau. Vor- 
schrift fiir das Farben mit Safranin, Pikrinsaure u. Anilinblau. (Science 59. 557 
bis 558. Wiseonsin.) SOvep.n.

A. E ib n er und B. W ibelitz , Zur Kenntnis der maltcchnischen Unterschiede 
zwisclien tein- und mohndlartiyen fetten Ólcn. Erste quantitative Analysc eines Mohnoles.
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(Ygl. E ib n e r , M e r z  u . M u n z e r t , S. 406.) Im AnschluB an die Unterss. iiber das 
chiues. IIolzol besprechen Yff. die bisherigen Erfahrungen mit Leinol- u. Mohnbl- 
anstriehen in der Malerei. Hierbei bat sieli ergeben, daB Molmolaufstriclie Miiugel 
wio Sprungbildung, geringe Troekenenergie, Weieliheit, niedrige Sclmielztenip. u. 
leielite Losliclikeit aufweisen. Vff. untersuclien dalier die Eignung der molmol- 
artigen Fette im Vergleicli zu leinolartigen fiir dic Malteclinik.

Molmole werden durch Lagern weit starker yeranflert ais Leiuole. Bei Mohn- 
olen tritt leicht Verdickung ein. SZ. u. der Gehalt an Oxysiiuren steigt stark. 
Leinole bilden eine Tlaut an der Oberfliiclie, wiilirend das darunter befindliche Ól 
meist unyeriindert bleibt. Die B. von Siiure u. Oxysauren bleibt gering. — Yff. 
analysieren ein 3 Wochen altes Molmol (Straubinger Saat). SZ. 3,6; VZ. 197,5; 
J-Zahl 133,35; Oxys8uren 0,78%; gesiitt. Fettsiiuren 6 ,6—7,2%. Dic Trocknung 
wird also nielit durch groBe Mengen gesiitt. Glyceride bewirkt. Durch quantitative 
Broinierung in ath. Lsg. stellen Vff. die Abweseuhcit von u- u. ^-Linolensiiure 
fest. Durch Bromierung u. Trennung des u- u. ^-Linolsiiurebromides erlialten 
Vff. die gesamte Zus. des Molmoles: 29,5% cc-Linolsaure; 29,0% ft-Linolsawe; 
28,3% Ólsiiure; 7,2% gesiitt. Fettsiiuren; 0,8% Ckysiiuren; . 4,2% Glycerin; 0,7% 
Unverseifbares. — Da die Gr-Siiurc das stiirkste Troeknungsverm6gen bat, die 
(j-S;iure wenig u. Ólsiiure gar nicht trocknet, erkliirt sich das anormale Ycrli. der 
Molmole beim Trocknen. Vff. nelmien an, daB die ^-LinolsiŁure priiexistiert u. 
niclit dureli Umwandlung aus der «-Siiure entstanden ist.

Aus iilteren Unterss. folgern Yff., daB trocknende Ole aus gemischtsiiurigen 
Glyceriden bestehen, wiilirend nicht trocknende Ole ein Gemisch aus einsiiurigeu 
u. gemischtsiiurigen Glyceriden darstellen. Zur Bes immung der Konstitution der 
Molmole fiihren Vff. die Elaidinierung aus. Es bilden sich nur geringe Mengen 
Elaidin, dessen holie J-Zahl auf Ggw. einer lioher ungesiitt. Siiure ais Elai'dinsiiuro 
spriclit. Triolein ist nicht yorlianden, die Ólsiiure liegt in Form yon gemiscliten 
Glyceriden vor. Durch Bromierung u. Isolierung der Bromprodd. durch Fiillung 
mit A. erhalten Yff. ein Gemisch fes er Bromglyceride, das zu 57,58% aus cc-I>i- 
linoleomonooleot/lyceridperbromid u. 42,42% a-MnoUuuretriglycmdperbromid besteht. 
Die Bromglyceride der ^-Liuolsiiure sind in A. 1. Die auftretenden Komplexe der 
geśamten Glyceride (Gl) der u- u. ^-Linolsiiure (Lol) u. der Ólsiiure (Ol) geben Yff. 
durch die Fonneln I. u. II. wieder.

Die ersten beiden Glieder in I. enthalten die starktrocknenden Prinzipien. Die 
Ggw. yon c-Linolsiiur<jlriglyeerid u. die Abweseuhcit von Olsiiuretrigiyeerid maelit 
Mohnol zum trocknenden 01. Wiilirend Leinolfilme schnelle Aufnahme yon 0 2 u. 
dementspreclicnd ein sclinelles Silikon der J-Zahl zeigen, reifen Molmole nur langsam. 
Ein Leinolfilm zeigt in 8  Tagen ein Sinken der J-Zahl yon 172,3 auf 30,8, ein 
Mohuolfilm in 40 Tagen von 133,4 auf 75,5. Yff. nelmien dic Troekenkuryen ver- 
scliiedener Molmole im Sommer u. Winter auf. Es ergeben sich 35—45% Ge- 
wiclitsyerlust in 60 Tagen im Sommer gegeniiber 77—8 6 % fiir die gleiche Zcit 
im Winter.

Yff. untersuclien die Losliclikeit 5 Monate alter Molmoloxync in PAe. Es 
gelieu 76% in Lsg., w o yon 36% gesiitt. u. nielit oxydierte Siiuren sind. Der Rest 
scheidet sich aus dem PAe. wieder ab, u, besteht aus Peroxysfiuren u. Oxysauren. 
Die B. yon Oxyglyccrid ist also unyollstandig. Dureli Eintritt yon Syniirese zer-
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laufeno Molinolfilme zeigen Abnahme der Losliehkeit in PAe., also keinen Zerfall 
des Oxyns. Yff. erkliireu das leiclite ZerflieBen gegeniiber Leinołnlmen durcli die 
Ggw. von Solkomponen‘en im Mohnoloxyn, von Gclbkomponentcn im Leinoloxyn.

Der Unterschied der mohnolartigen Ole von den leinolariigeu wird durch das 
Felilcn des Linolcnsaureglyccridcs bei ersteren yerursacht. Jedoch sind Sonnen- 
blumenolc, llanfdle, Sojaolc, FicMendle, Kiefernsamcndle u. Walnussole trotz ilires 
steigenden Linolensauregehaltes „malteclin. molinolartige Óle“, da diese Ole durch- 
weg sehmelzende Filme liefern. Erst das Jlolunderbeerenol zeigt iufolge Unschmelz- 
barkeit seines Filmes Leinolcliarak er. — Durch Standolkochung gelingt es dem 
Molinol einen „malteclm. leiuolartigen“ Charakter zu geben. Vff. erliitzen junges 
kaltgese.hlagenes Molinol 60 Stdn. im C0.2-Strom auf 250—260°. Das Ol wird 
dunkler u. yiskoser. Trotz Sinkens der J-Zalil auf 64,3—64,7 liat sich Trocken- 
energie stark erhoht. Die Neigung zur Sprungbildung ist verscliwunden. (Chem. 
Umscliau a. d. Geb. d. Fette, Ole, Waehse, Ilarze 31. 109.—20. 121—25. Munchen, 
Techn. Hochscliule.) K. L in d n e r .

Martin Biirger, Wege der Grundierung. Angaben iiber Blut ais Bindemittel, 
Olaufsaugen u. Trocknen, PorensehluB, olfreie Grundierung, EiweiB u. Casein ais 
Bindemittel u. dic Imprextechnik. (Farbo u. Lack 1924. 205—6. 220—21.) SO.

Carl Schumacher, Ulwei/J im Aufienanstrich. Um einen haltbaren Anstrich 
herzustellen, braucht man keine reinen Pb- u. Zn-Farben zu yerwenden. Mit Spat 
u. anderen FullkOrpern yerschnittene Farben miiBten aber unter Angabe des 
Gelialts an Metallfarben geliandelt werden. (Farbę u. Lack 1924. 267 — 6 8 . 
Krefeld.) S(JvERN.

M. Hagg, Alte und neue Ansicliten iiber Bleifarben. Aus mitgeteilten Verss. 
schlieBt Vf., daB dic Wetterbcstandigkcit von Pb-Farben wahrsclieinlicli auf den 
bas. Pb-Salzen der Leińćilsiiuren beruht, dic der hydrolyt. Spaltung groBeren 
Widerstand entgegensetzen ais die Zn-Seifen. Die n., in Losungsmm. 1. Pb-Linoleate 
sind in den Anstrichliiiuten in so geringer Mcnge enthalten, daB sie auf die Eigen- 
schaften des Anstrielis nicht yon’ EinfluB scin konnen. Tatsiichlich werden aueh 
die Eigenschaften Pb-freier Farben durch Pb-Linoleatlsgg. nicht yerbessert. Die 
Triglyzeride sind mindestens ebenso wetterbestiindig wie die Scifen. Es ist nicht 
ausgeselilossen, daB die bei der partiellen Yerseifung entstehenden Monoglyzeride 
ihrerseits mit PbO in Verb. treten.* Den Ansicliten von G u t e r so h n  (S. 763) iiber 
die vollst;iudige Verscifung der Glyzerinester der Leinolsiiuren durch Pb-Yerbb. 
u. iiber das llaften der Anstrichfarben wird widersproclien. (Farben-Ztg. 29. 
1640—48.) SOy e r n .

Harry C. Fisher, Dic Gelatinierung von Asjihaltfarben. Bezichung zibischen 
SauregaM.lt und Gelatinierung. Genaue Verss. ergaben, daB der Grad der Gelati
nierung yon Asphaltfarben direkt proportional dem Gehalte an ILSO., ist. (Ind. 
and Engin. Chem. 16. 509—12. Lockland [Ohio].) G rim m e .

W. W. Coblentz und C. W. Hughes, Versuche iiber das Strahlungsvermogen 
von Farben zur JErhohung oder Herabsetzung der Ililzeaussii-ahlung von Flaćhen. 
Die Yerss. wurden mit Fe-Blecli, Baumwollstoff, Bedeckungsmaterial, kiinstl. 
Leder usw. u. mit Pb-WeiB, Emaille, Al-Farbe usw. ausgeftihrt. Al-Farbe gibt 
nur 30—50% der Hitze ab, dic ungestrichenes Materiał oder Pb-WeiB, Emaille 
oder nicht metali. Uberziige ausstrahlen. Uberzielit man z. B. das Verdeck eines 
Autos mit Al-Farbe, so setzt man die Wfirmeausstralilung der Unterseite um 50°/u 
herab. Die Wrkg. der Farben bei ITeizkorpern fiir Riiume wird besonders be- 
sprochen. (Technologie Papers of tlie Bureau of Standards. Washington, Depart
ment of Commerce 18. 171—87. Sep.) SOy e r n .

L. Gerstacker, Erweiierung der Amcendungsmdglichkeiten des Ostwaldsehen 
Farbęumessers. Eine Einrichtung, Messungen sin farbigen Korpern yon etwa 2 mm
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Dielto an aufwiirtS, z. B. Farben in Stucken, yorzunelimćn, ist besclirieben u. ab- 
gebildet. (Farben-Ztg. 29. 1550.) Suyeiin.

John E. Teeple und Pani Mahler, Wertbesiimńmng von Entfarbungskohlen. 
Zur Priifung von Entfiirbungskolilen soli man blauyiolette Farbstoffc bevorzugen. 
Dic Unterss. sollen stets mit gleiclien Itonzz. und pH ausgcfuhrt werden. Jod ais 
Standardfarbe gibt falsclie Eesultate. (Ind. and Engin. Chem. 16. 498—500. New 
York [N. Y.].) G r im m e .

Otto Mecheela, Zur schnellen Bewertung von Glaubersalz fiir Farbereizweckc•. 
Nn2S04 ist irnrner brauchbar, wenn es unter bestimmten Bedingungen Marseiller 
Seifc aus ilirer wss. Lsg. nicht aussalzt. (Ztsclir. f. ges. Textilind. 27. 287—88. 
Bonniglieim.) S u y e r n .

Scheiher, Zur Frage der Deckkraftbestimnmng von Farben. Gegenuber Sac iier  
(Ztsclir. f. angew. Cli. 37. 44; C. 1924. I. 1108) wird die Aufstrichmethodc ver- 
teidigt. (Farbę u. Laclc 1924. 219. Leipzig.) SOy e r n .

Genzo Shimadzu, Kyoto, Japan, Farbę. Rundę Stiicke von metali. Pb werden 
bei Ggw. von Stalilkugeln iu sieli drelienden Trommeln der Einw. trockener Luft 
oder eines anderen oxydierenden Gases ausgesetzt. Es entstelit Pb,0  in Form eines 
feinen schwammigen Pulycrs, welclies von den Stalilkugeln stiindig abgerieben 
wird. Es wird mit gekochtem 01, Celluloseestern, Lackcn u. dgl. gemischt. Nach 
dem Auftragen der Farbę auf Metali- oder Holzflaclieu gelit das Pb20  allmahlieh 
in BleiweiC iiber. Die Farbę zeiebnet sieli durcli groBe Deckkraft aus u. schiitzt 
die gestrichenen Gegenstande vor Rost, Parasiten u. Mikroben. (E.P. 215222 
yom 3/7. 1923, ausg. 29/5. 1924.) K O h l in g T

Magnetic Pigm ent Company, New York, iibert. von: Peter Fireman, 
Trenton, V. St. A., Deckfarbstoff. Alkalisalz-, besonders Kochsalzlsgg. werden unter 
Verwendung von Diaphragmen mit Eisenanoden elektrolysiert, die entstelienden 
Lsgg. von Eisensalz u. Atzalkali Yermischt, der Nd. abgetrennt, oxydiert u. ge- 
gliiht u. die Lsg. wieder ais Elektrolyt yerwendet. (A. P. 1490372 yom 10 7.
1922, ausg. 15/4. 1924.) KOhling.

Haco-Gesellschaft A.-G., Bern, iibert. von: Oscar Bally, Basel, Scliweiz, 
llerstellung in  Wasser loslieher, organiseher Wismutkomplexverbindimgen. Alfcali- 
salze von Oxyanthraelńnon-, Oxynaphthochinon- oder 'Gallocyaninfarbstoffsulfosauren 
werden mit Bi(OII)3 oder Bi-Salzen beliandelt. — Man erhitzt z. B. eine wss. Lsg. 
von alizarinsulfosaurem N,a mehrere Stdn. mit frisch gefiilltem Bi[OII).j zum Kochen. 
Die kirsch- bis bordeauxrot gefiirbte u. filtricrte Lsg. wird durch Eindanipfen konz. 
oder eingetrocknet. Das brśiuulichrote Pulyer ist iu W. sil. mit kirschroter Farbę. 
Wolle wird in essigsaurem Bade briiunliclirot gefiirbt. — Bi-SubnUrat gibt mit 
alizarinmonosulfosaurem Na in analoger Weise cinc briiunliehrote, in W. sil., Wolle 
fleischfamen bis br;iuuliclirot fiirbondc Bi-Yerb. Dic auch in sehr verd. wss. Lsgg. 
auBerordentlich bestiindigen Prodd. konnen ferner zum Farben von mit Tannin ge- 
beizter Baumwolle sowie ais Deshifeldionsmittel Yerwcndung finden. (A. P. 1494943 
yom 22/1. 1924, ausg. 20/5. 1924.) S c iio ttlan d eu .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
M. Srinivasayya, Die Gmndlagen intensiver Laekproduktion. Die fiir die 

Sehellackerzeugung in Betraclit kommenden Pflanzen, ihre Dungung u. anderen 
Kulturbediugungen, die besten Bedingungen fiir die Beliandlung der lackliefernden 
Insekten werden besproclicn. (Journal of the Science Association, Maliarajah’ 
College, Vizianagaram. 1. 133—45. Bangalore. Sep.) SWv e r n .

Hermann Rudolf, Oumaronharze und ihre Yerwcndung. Eigenschaften und
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Priifung der Harze, ilir Nacliweis u. ilire Verwendung zu Lacken u. Isoliermitteln 
wird besproclien. (Farbę u. Lack 1924. 217—18. 232.) Si)Y'EltN.

F. K. Jahn, Cellon und Cełlonlacke. Angaben iiber Herst. u. Anwenduugs- 
weisen. (Farbę u. Laek 1924. 228. 240. 253—54.) SOy e r n .

Ewald Fonrobert, Alberłole fiir Ollacke. (Farbę u. Lack 1924. 274—76. —
C. 1924. I. 2309.) SOy e r n .

Hans Wolff, Liisungsmittel in der Lackindusirie. Bericlitiguugen zu H e r b e r t  
(Farbę u. Lack 1924.' 193; C. 1924. IT. 1028). (Farbę u. Lack 1924. 227. 
'Berlin.) StłVEBN.

J. Selieiber, TJbcr Lacktriibungen. Echte Dauertriibungen berulien auf Yor- 
giingen innerhalb der Lacke, Dispersitittsyergroberungen, Ubergang in Suspensionen, 
teilweiser Fiillung (Gelbildung) odef Olcatbildung. Der Dispersionsgrad mu Li 
mogliclist weit in das Gebiet der kolloidalen Yerteilung hineingetrieben werden. 
Die Arbeitstcmpp. miissen lioch genug sein u. lange genug gehalten werden. Rcst- 
lose Sedimentierung ist dureli einfaclies Absitzenlassen kaum zu erreichen, Boden- 
partien sind mit neuen Mengen Yerdunnung noehmals aufzusieden u. in besonderen 
Beliiiltern kliJren zu lasseu, der yerbleibende Rest wird in anderer Weise ge- 
reinigt. Eintragen yon Floridaerde, Scliwerspat usw. fiihrt oft zu uberrasehenden 
Ergebnissen, ebenso Vermisclien mit anderen Lacken, was dem Zusatz entgegen- 
gesetzt geladener Kolloide gleiclikommt. Flussigkeitsaussclieidungen konnen durch 
Eintragen von Salzen belioben werden. Verschiedene Arten des Zeutrifugierens 
werden besproclien. (Farbę u. Lack 1924. 272—73. Leipzig.) SOvern.

Grempe, Siegellack. Vf. teilt die Herst. eines guten Bńefsiegellacks mit, der 
aus 475 g hellem Harz, 225 g Rubin-Schellack, 60 g Terpentinol, 350 g Kreide, 
50 g Scliwerspat, 120 g Zinnober u. 5 g  Layciideliil bestelit. Die Fabrikation, das 
GieBen, Kulilcn u. Polieren wird beselirieben sowie die Zus. yon Packlacken mit- 
geteilt. (Ztsclir. Dtseh. Ol- u. Fettind. 44. 355. Berlin-Friedenau.) K. L in d n e r .

Gerhard Bozener, iiber Fufibodenlacke. Die an OlfuBbodenlacke zu stellenden 
Anforderungen u. die Priifung dieser Lacke ist besproclien. Vorscliriften fiir 
SpiritusfuBbodenlacke. (Farbę u. Lack 1924. 226—27. 239. 251.) SOv e r n .

New York und Pennsylvania Company, Lock IIaven, Pa., iibert. yon: 
Charles A. Jobson, Lock Haven, Reinigen von RoJiterpentin. Man liifit auf das 
Rohterpentiil ein Hypochlorit" in Ggw. von W. einwirken, wobei gegebenenfalls 
gleiclizeitig eine Lftftung der FI. stattfinden kann. (A. P. 1493454 vom 22/11. 
1920, ausg. 6/5. 1924.) Oe l k e r .

Hans Bucherer, Cliarlottenburg, Derivaie der harzartigen, in Alkali losliehen 
Kondensationsprodukte aus Phenolen und Aldeliyden. Zu den Reff. nach F. P. 520319; 
C. 1921. IV. 873 u. E. P. 148366; C. 1922. II. 1222 ist folgendes nachzutragen: 
Benzylatlier des Phenol-CII^CKO-Kondensationsprod. dureli Einw. yon C^ir^CIL • Cl 
auf die alkal. Lsg. des Kondensationsprod. aus Plienol u. Aldeliydammoniak er- 
halten, liarzige, bei ca. 70° crweieliende, in Bzl. u. Terpentinol wl., in h. A. u. 
Tetralin 11. M. — Benzoesaureesłer des a-Naphthol-Benzaldchydharzcs dureli Eiiiw. 
von CjlIjCOCl auf die alkal. Lsg. des Ilarzes erhalten, in Alkali unl., in A. unl., 
in li. Bzl. swl., in k. Terpentinol wl., in h. 1., in k. Tetralin 1., bei 85° erwcicliende 
M. — Kresol-CILO-IIarz u. fl-Naphthol geben in NuOII gel. mit CJI,(Br)■ CII.,{Br) 
einen Alhylendiaryluther, der in NaOII u. Na2C03 unl., in den iiblichen organ. 
Losungsmm. zwl. ist, LiiBt sieli dureli Einw. yon konz. 1LS04 in eine in W. 1., 
farblose Sulfosdure iiberfUliren. — Kresol- CILfi-JLarz u, fi-Naplithol geben beim 
Zusammensclimelzen mit wasserfreibr Oxalsiiure u. naehtriigliclier Einw. von PC15 

einen gemiscliłen Oxalsiiurediarylester, R*O -CO -CO-O-R1, in Alkalien unl., in h. A. 
wl., in Bzl., Terpentinol u. Tetralin leicliter 1. Harz. — Das dureli Einw. yon
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Cl • GIL • CO.JI auf Kresol-CJf,2O-Harz in alkal. Lsg. Grliiiltliche primiirc Kondeu- 
satiousprod. gelit beim Erhitzen mit Anilin bis zum Vcrlust der Losliclikeit in 
Na^COj in ein Prod. von der vermutliclien Zus. eines Carbonsaureanilids, E  • O • 
CHoCO■ NU-C,;1I5 iiber; 1. in h. A., unl. in Bzl., swl., in li. Solyentnaplitha, wl. in 
W., 1. in h. Tetraliu. — Gemischter Kohlensaureesler aus a-Naphthol-Benzaldehyd- 
liarz u. Phenol harzige, iu Alkali unl., in Ji. Lg. u. Solventnaplitha 1., in Bzl. wl., 
in Toluol etwas leicliter 1. M. (D. E. P. 399677 KI. 12 q vom 23/3. 1919, ausg. 
29/7. 1924. Zus. zu D. R. P. 391072; C. 1924. I. 2744.) S c h o ttla n d e r .

Chadeloid Chemical Company, Yirgihia, iibert. von: Carleton E llis, Mont- 
clair, Miitcl zum Entfernen von Anstrichcn und Lacken. Man mischt entzundllche 
u. nichtentziindlichc Losemittef (Trichloriithylen) u. Waclis. (A. P. 1499101 voni 
2/4. 1921, ausg. 24/G. 1924.) K au scii.

Domingo Sanguinetti, Buenos Aires, Herstellung von kiinstlichem Asphalt.. 
(D .R .P. 399366 KI. 80b vom 8 / 1 . 1922, ausg. 22/7. 1924. — C. 1922. U. 1088. 
IV. 895.) KO uung.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
—, Korrosionsbekampfung in der Zuckerindustiie. Bespreclmng der in der 

Eubenzuckerindustrie vorkommcndeu SchJiden durch Korrosion u. Darst. der da
gegen zu ergreifenden MaBnahmen. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 58—GO.) H a.

W. Taegener, Die stickstoffhalligen Nichtzuckerstoffe der Riibe und ilu- Ver- 
halten im  Fabrikbetriebe. Znsammenfassende Besprechung. (Zentralblatt f. Zueker- 
ind. 32. 852—55. Gernsheim.) ROule.

C. M. Keyworth und E. B. Porster, Die Entfemung von Gummi-, Ol- mul 
Waclisstoffen aus rohem Jłolirzueker aus Zuckerrolir. Dcrariige Stofle beeintrśiclitigen 
dic Piltrierfahigkeit des Zuckersaftes bedeutend; sie lassen sich dureli Behandeln 
der Filtarpressen mit Dampf, mit dem sie fliichtig sind, entfernen, wodurch man 
also die Piltrierfahigkeit der Pressen wiederherstellen kann, allerdings nicht un- 
begrenzt. Aus den Zuckerlsgg. sind sie zu entfernen durch Dest. mit Dampf bei 
etwa 50—65° im Yakuum von etwa 650 mm wahrend 30—00 Min.; D. der Siifte 
etwa 60° Brix. Die Zunahme der Filtrierfiiliigkeit betrug dadurch etwa 100%. 
Das Yerf. ist patentiert (Brit. Patent Application 30977 vou 1923). (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 43. T. 203—6.) E O h l e .

C, Tschaskalik, Druckverdampfung. Zusammeufassende Betrachtung unter be- 
sonderer Berucksichtigung der Gesichtspuuktc, die fiir die Emfuhruug der Druek- 
verdatnpfiuig entscheidend sind, u. eine Darst., wieweit.die bisherige Theorie mit 
prakt. Ergebnissen der Tscliauclielwitzer u. auch der bohm. Anlagen iibereinstimmt. 
(Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 874—78. Tschauchelwitz.) EtJllŁE.

George K. Bnrgess, Zusammenfassung der technischen Mełhoden fiir Melasse- 
venoeriung. Eine Zusammcnstellung siimtlicher amerikan., deutschen, engl. u. franz. 
Pateute iiber Gewinnung von Niclitzucker-Substanzcn aus Melasse. (Circułar Bureau 
of Standards No. 145. 1—72. Washington.) BOr n Śt e in .

J. J. W illam an und F. R. Daviaon, Starkę in Hirsesirup. Der griiBte Teil 
der aus Hirsesirup mit A. fiillbareu Substanz besteht aus Starkę. AuBerdem lieBen 
sich Galaktau u. ais Ca-Salz Citronensaure in geringen Mengen nacliweisen. (Ind. 
and Engin. Chem. 16. 609—16. St. Paul [Minn.].) Gr im m e .

Pani Flenry und Paul Tavernier, Uber die Bestinnnung des Kupfers nach 
der Rhodan-Thiosulfatmethode von Zecchini und ihre Anioendung zur Besthnmung 
reduzwrender Zucker. (Vgl. Journ. Pliarm. et Chim, [7] 26. 209; C. 1923. II. 485.) 
Yff. zeigen, daB die genaunte Methode mit der vou I ncze (Ztsclir. f. anal. Ch. 54. 
412; C. 1915. II. 758) angegebenen Yerbesseruug sich auch gut eignet zur Best.

VI. 2. 100
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von Glucose. Das Prinzip beruht im wesentliehen darauf, daB der Cu-Gehalt einer 
Feli lingsehen Lsg. vor u. nacli der Red. durcli Glucose bestimmt wird. Die Best. 
des Cu erfolgt nacli:

2 CuS04 +  2 Na, S A  +  2NaSCN =  Cu2(SCN)2 +  2S04Na2 +  N aĄ O ,,; 
iiberacliUssigcs Na2S20 3 wird mit Jod zuriicktitriert. — Anliangsweise wird darauf 
liingęwiesen, daB alle titrimetr. Cu-Best.-Methoden tlieoret. darauf zuriickzufuhren 
sind, daB ein Cupri- in ein Cuprosalz ubergefiihrt wird. (Buli. Soc. Cliim. de 
France [4] 35. 794—99. Paris, Fac. d. Pliarm.) , IIaheklani).

Mayne R. Coe und G. L. B idw ell, Beslimmung der Starkę und der Zucker 
mit Hilfe von PikHnsdure. Dic fiir biol. Studien angewandte colorimetr. Pikrin- 
siiuremetliode zur Best der Starkę (vgl. M y e rs  u . C r o l l ,  Journ. Biol. Chem. 46. 
537; C. 1921. IV. 969) u. Zuckerarten (vgl. B e n e d ic t  u . O s te r b e r g ,  Journ. Biol. 
Chem. 48. 51; C. 1921. IV. 238) kann unter Einhalturig bestimmter, von den Vff. 
ausfulirlich mitgeteilteu Arbeitsmetlioden mit Vorteil auch zur Unters. von Nali- 
rungs- u. Futtermitteln, besonders wenn dic Best. kleiner Mengen yon Stiirke u. 
Zucker in Frage kommt, yerwendet werden. Vergleichende Bestst. nach dieser u. 
der gewohnlichcn gcwiclitsanalyt. Methode zeigten sehr gut ubercinstimmende Er- 
gebnisse. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 297—304. Washington D. C., 
Cattle Ford Laboratory.) B e r ju .

A dolf Hinze, Gr. Salze bei Magdeburg, und Sudenburger Maschinenfabrik 
und EisengieBerei, A.-G,, Magdeburg. Verfahren mul Vorriclitwng żum Baffiniei-en 
von Rohzucker, dad. gek., daB in einem Aussclieidebehalter die Fiillmasse unten 
eingefiilirt, gemischt u. durch Absaugen vom anliaftenden Sirup befreit wird, worauf 
sie sich in dem Afftnierbehalter aufwiirts bewegt, wiihrend der Deeksirup ilir yon 
oben entgegenstromt, so daB die an der Oberflśiche ankommende M. gereinigt ist 
u. durch Einlauf in einem Sammelkasten aus dem Arbeitsgang ausgescliieden 
wird. — Dic Reinigung des Rohzuckers erfolgt olme rorlierige Absclileudernng 
kontinuierlich. (D. R. P. 388221 KI. 89d yom 31/1. 1922, ausg. 10/1. 1924.) Mai.

Joseph Avrutik, Jonkers, V. St. A., Vorriclitung zum Trennen von Gemischeu 
aus festen und fliissigen Bestandteilen, insbesondere von Zuckerkrystallen und Mutter- 
lauge durcli Behandhmg in einer Rcihe von aufeinanderfolgenden Trennsclileudern, 
dad. gek., daB melirerc iibeieinander gelagerte konzentr. Zeutrifugaltrommclu \ron 
stufenweise ansteigendem Durehmesser yorgesehen sind, zum Zwcck-, das zentri- 
fugierte Gemisch mit Hilfe der Zentrifugalkraft iiber den Rand jeder Sclileuder- 
trommel zu treiben, so daB es infolge der Schwerkraft in die nachstfolgende 
Trommel unter Vcranderung der Lage der Gemischbestandteile hcrabfiillt. — Vor- 
teilhaft sind zwisclien den einzelnen Trommeln noch Trennwfinde angeordnet, die 
yorzugsweise geneigt yerlaufen u. das Gemisch zu dem Bodenteil der jeweilig 
unteren Trommel leiten, wobei die fliissigeren Lagcn, welclie in der jeweilig 
oberen Trommel die inneren waren, selmeller ais die festeren Lagen, welclie die 
iiuBeren waren u. der Trommelwand am niiclisten lagen, iiber den Rand der 
Trommel iiberflieBen u. auf die Trommelwand gelangen kćinnen, so daB sie eher 
ais die festeren nachfolgenden zu der liaclisten Trommel bezw.- dereń Wand ge
langen u. stiirkster Zentrifugahvrkg. ausgesetzt werden. — Die Trennuug der 
Gemischbestandteile wird auf diese Weise wesentlich erleichtert. (D.R. P. 398102 
KI. 89 d yom 19/10. 1920, ausg. 8/7. 1924.) O elk er.

Alfred W ohl, Danzig - Langfuhr, Yerzuckerung celluloselialtiger Sto/fe m it 
starken Mineralsauren, dad. gek., daB die: Miseliung beider zum Zweck der Ver- 
minderung des Siiurebedarfs unter gleichzeitiger kriiftiger meclian. Druckwrkg. 
erfolgt. — Es werden 65—67°/0 des Ausgangsmaterials in yerzuekerbare Kohlen-
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liydrate iibergefuhrt. (D. R. P. 399132 KI. 89 i vom 8/4. 1917 , ausg. 28/7. 
1924.) Oe l k e h .

United States Syrup Company, Utah, iibert. von: Heber C. Cutler, Salt 
Lake City, Utah, llerstellung reinen Zuckers aus Melasse. Man. yersetzt die Melasse 
mit einer solclien Mengen HC1, daB sie geniigt, um die yorliandenen alkal. Vcr- 
unreiniguugen zu neutralisieren u. die EiweiBstoffe zu koagulieren, verd. die 
Miseliung mit W., entfernt die 1. Verunreinungen dureli Osmose, die ausgesehiedenen 
durch Filtration, die fluchtigen durch Koclien, fiillt die Kalksalze durch Zusatz 
von Phosphorsiiure aus, filtriert den Nd. ab, konz. das Filtrat u. liifit den Zucker 
auskrystallisieren. (A. P. 1493967 yom 21/8. 1922, ausg. 13/5. 1924.) Oe l k e h .

United States Syrup Company, Utah, iibert. von: Heber C. Cutler, Salt 
Lake City, Utah, Beinigen von Melasse żweeks llerstellung eines Speisesirups. Man 
behandelt die Melasse in li. Zustande mit HC1, um die unl. anorgan. Salze in Lsg. 
zu bringen, untcrwirft die Miseliung der Dialyse, verd. mit W., kocht die FL, um 
schadliehe Vcrunreiniguugen zu entfcrnen u. die EiweiBsubstanzen zu koagu
lieren, filtriert u. konz. den Sirup. (A. P. 1494218 vom 17/8. 1920, ausg. 13/5. 
1924.) Oe l k e h .

National Candy Company, St. Louis, Missouri, iibert. von: Chester C. 
Fowler, Chicago, 111., Behandlung von Zucker und zuckerartigen Substanzen. Man 
yermischt den Zucker o. dgl. mit etwa der lliilftc seines Gewiclites W. u. einem 
Katalysator, z. B. Ni, erhitzt die Miseliung unter Riihren u. unter Druck, bei Aus- 
seliluB von Luft, in Ggw. von II u. filtriert dann, um den Katalysator zu ent- 
feruen. — Die SiiBigkeit des Zuckers soli erlioht u. der Geschmaek yerbessert 
werden. (A. P. 1493623 vom 31/5. 1921, ausg. 13/5. 1924.) Oe l k e i:.

J. L. Fairrie, Liverpool, Behandlung von Zucker u. dgl. Diis Malilen yon 
Zuckerkrystallen u. dgl. wird unter AusschluB yon Luft bei Tempp. ausgefuhrt, 
welclie wesentlicli unter der Lufttemp., yorzugsweise unter 0° liegen. — Es werden 
fiir diesen Zweck konische Muhlen yerwendet, welche mit einem Doppelmantel 
yerschcn sind, in dem eine Kiihlfl. zirkuliert. (E. P. 213970 yom 9/1. 1923, ausg. 
8/5. 1924.) Oe l k e h . ,

California Fruit G-rowera Exchange, Los Angeles, Cal., iibert. von: Eloise 
Jameson und Francis N. Taylor, Corona und Clarence P. W ilson, Pomona, Cal., 
llerstellung eines Pektinprdparats. Ein roher, z. B., aus Citrusfriichten mittels verd. 
H2S04 erhaltener Pektinextrakt wird zwecks Ausfiillung des Pektins mit kolloidalem 
A 1(0H);1 n. einer geringen Mcngc eines 1. Al-Salzes behandelt, worauf man den 
Nd. yon der Mutterlauge trennt, ihn nach dem Trockncn mit einer alkoli. Siiurelsg. 
neutralisiert, mit W. auswiischt, bis alle Al-Salze entfernt sind u. dann uochmals 
trocknet. — Es wird ein von allen Verunreinigungen befreites Pektin yon lioliem 
Gelatinierungsvcrmogen erhalten. (A. P. 1497884 yom 22/8. 1923, ausg. 17/0. 
1924.) Oe lk e h .

XV. Garungsgewerbe.
R. Steyenson, Ausnutzung der Brennstoffc in Brauereien. Zusammenfassende 

Erorterung nach allgemeinen Riehtlinicn, soweit solclie bei den groBen Ver- 
schiedenheiten in den Arbeitsbcdiiiguugcn der einzelnen Brauereien aufgestellt 
werden konnen. (Journ. Inst. Brewing 30. 492; Brewcrs Journ. 60. 395.) RO i il e .

Schnegg und K. Trautwein, Neue Desinfektionsmittel fiir den Brauereibetrieb.
II. Das Mianin der Saccharin fabrik vorm. Fahlberg, List u. Co., Magdeburg. I. ygl.
S. 1030.) Mianin ist wic das in der yorigen Mitt. bcscliriebene Aktiyin p-ToluoI- 
sulfoclilorainidr Dic Verss. der Vff. geben fiir Mianin das gleiche Bild wie fiir 
Aktiyin. (Allg. Brauer- u. Ilopfenztg. 64. 707—8 . Weihenstephan, IIocliscli.) A.R.F. II.

100*
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E. Kayser und H. Lelaval, Beitrag zur Kenntnis der Weinhefen. Vff. haben 
von einem ais „Breton" bezeiclineten Weinstoek, der besonders bukettreieben Wein 
liefert, einigc Jlefearten isoliert, die zum Teil earminrot gcfiirbt waren. Die Inten- 
sitat der Farbung wechselt je nach Alter u. Art der Ernahrung; sie ist,m it nicht 
oder nur wenig yergarbaren Zuekern am starksten. Vermehrung erfolgt nur, durcli 
Sprossung. Die drei durcli ilire GroBe u. Form yerschiedenen Arten verflussigen 
mehr oder weniger leielit Gelatine, bilden rotliche Ringe oder Rasen; sie vcrgaren 
Fructose, Glucose u. Rohraicker, nicht aber Lactose oder Raffinose; eine Art yergor 
auch Galactose. Fructose wird leiehter ais Glucose vergoren. Zusatz von (NH.i)2S04 
oder Asparagin erliolit die B. fliichtiger Ester u. Sauren, letzteres wirkt giiustiger 
ais (NH4)2S04. Vergleiohende Unterss. mit einer anderen Hcfenrasse haben ergeben, 
daB bei den neuen Ilefcn reicliliclier Valeriansaure gebildet wird ais bel der Ver- 
gleichshefe. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 295—97.) H a b e r la n d .

Charles Armstrong', Die Erhaltung des Hopfcns durch Abkiihlwig. Vf. emp- 
fiehlt an Iland seiner Ęrfalirungen, die besprochen werden, die Aufbewalirimg 
des Hopfcns in auf 1—2° unter Nuli abgekulilten Riiumen. (Brewers Journ. 60. 
396—97.) ROh l e .

Thomas Kennedy W alker, Uber die konscnńerenden Bestandteik des Hopfens. 
IV. Ycrbesserung der Methoden zur Tsólierung von Lupulon und eine vorl<iufige 
Priifung der anderen Bestandteile. der Weichharze. (III. vgl. Wclisclir. f. Brauerei 
4 0 . 163; C. 1924. I. 1455.) Lupulon l&Bt sich durch Extraktion der atli. Lsg. des 
Weichliarzes (=  PAe. Extrakt des Hopfcns) mit Alkalien gcwinnen. Die Metliode 
ist im Original genau beschrieben. Das p’-IIarz (=  3,0% des Weichliarzes) ent- 
lialt etwa 26—33°/0 Lupulon, d. i. 0,8—1% der Iiopfendolden. — Bei vergleiclien- 
der Priifung der Methoden zur Darst. von Humulon aus dem a-IIarz (=  6,5% des 
Weichliarzes) wird die von W o li.m er  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 49 . 780; C. 1916.
I. 1077) ais die beste gefunden. lis wird eine Metliode genau beschrieben, die 
schneller ais die von WOllm er  auszufiiliren ist. (Journ. Inst. Brewing 30 . 570; 
Wchschr. f. Brauerei 41. 161—3.) A. R. F. H ess e .

W. L. Owen und J. D, Bond, Alkohol aus Zuckerrohrmelasseit. Wirkung ver- 
schiedener Sdurezusdtze. Die Ausbeute an A. aus Zuekerrohrmelassen schwankt 
melir mit der GSrkraft der benutzten Ilefe ais mit der Art der Melasse. Wiclitig 
ist ein geniigender Sauregelialt, ungeniigende Saure yerringert. die Ausbeute. Gesetz- 
maBigkeiten lassen sieli nicht aufstellen, das Saurebedurfnis ist fiir jeden Iiefe- 
stamm praktisch zu ermitteln. (Ind. aud Engin. Chem. 16. 387—92. New Orleans 
[La.].) G r im m e .

Adelaide Labó, Anisbranntwein. Yorscliriften zur Herst. von Anisbranntwein 
aus yergorenen Anissamen. (Riv. It. delle essence e profumi 6 . 68—70.) G r im m e .

R,. W eigl, Wiederherstellung fehlerhafter Weine durch Weineponit. Weineponit 
ist feinst gepulyerte, rcinste yegetabil. Kolile; er kommt vor allem bei Beliebung 
von Weinfehlern in Betraclit, wahrend er sich bei Weinkranklieiten erst bei der 
Naclibehandlung, der Beseitigung von uebenhergehenden Yeranderungen ais yor- 
teilliaft erweist. (Dtsch. Essigind. 28 . 180—81.) RC i il e .

Karl Heim, Zur Frage der Farbung des Essigs mit Teerfarbstoff’. Vf. erortert 
die Frage, warum Essig gelegentlich gefarbt wird u. welche Fiirbemittel dafiir 
zur Yerfiigung stehen u. gelangt an Hand der einschlagigeu gesetzlichen Vor- 
schriften zu dem Schlusse, daB das Farben des Essigs mit Teerfarbstoff nicht ver- 
boten ist u. nicht beanstandet werden kann. (Dtscli. Essigind. 28 . 113—15. 
Miinchen.) ROh l e .

Versuehs- und Lehranstalt fiir Brauerei, Berlin, Herstellung von Zucker- 
priiparaten. Bei der Bereitung yon malzcxtraktahuliehen Prodd. dureli Erliitzen
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von Zucker oder zuekerlialtigeu Stoffen mit EiweiB oder eiwciBhaltigen Suhstanżen, 
wie hydrolysiertem EiWciB, Hefecxtrakt etc. wird die Rk. durch Zusatz einer organ, 
oder anorgan. Siiure, z. B. C.,11,0,, besclilcunigt. (E. P. 213219 vom 10/11. 1923, 
Ausz. yeroff. 14/5. 1924. Prior. 19/3. 1923.) Oe l k e r .

John A. Steffens, Brooklyn, New York, Enlwassern von Alkohol. Bei der 
Herst. von absol. A. durch fraktionierte Dest. einer Mischung vou A., W. u. einem 
niedrig 'sd. KW-stoff (Benzol) beschickt man den Destillationsapp. kontinuierlich 
mit eiuer sd. Mischung der drei Substanzcu, wobei das Mengenyerhaltnis des KW- 
stoffes zum W. =  10 : 1 gehalten wird, fiihrt den absol. A. unten aus dcm App. 
ab, kondensiert die oben aus dem App. entweichendeu Dampfe von Bzl., W. u. A., 
entfernt dic sich auf dcm Kondensat bildende Schicht von Bzl. u, rektifiziert die 
zuriiekbleibende FI., wobei Bzl. u. starker A. erhalten werden, die wieder zur 
Ilerst. der oben erwiihnten Mischung yerwendet werden. (A. P. 1490 520 vom 
8/1. 1923, ausg. 15/4. 1924.) Oe l k e r .

Chemical Equipment Company, Chicago, 111., iibert. von: Harry E. La 
Bour, Chicago, Behandlung von Fliissigkeiten, wic Bicr u. dgl. Das Bier o. dgl. 
wird, um es yon A. zu befreien, mit einem neutralen, verh8.1tnismitBig w. Gas be- 
handelt Das Gas wird hierauf abgekiihlt, um den A. abzuscheiden, u. in k. Zu- 
stande wieder mit dem Bier in Beruhrung gebracht, um dieses abzukiililen u. mit 
dem Gas zu sśittigen. — Das Verf. hat den Vorzug, daB bei dem Entalkoholisicren 
des Bieres die Aromastoffe nicht yerloren gelien. (A. P. 1493757 vom 6/10. 1919, 
ausg. 13/5. 1924.) Oe l k e r .

H einrich Schafer, Dresden, ilerstellung kolilensaurehaltigcr Getrdnke, insbeson- 
dere von Schaumwein u. schaumendem Ob.stwein mit Eigelb, dad. gek., daB man 
vor dcm Maischen das Eigelb durch gceignete Fil. so weit verd., daB es olinc 
ubcrmaBige Scliaumbildung mit der kólilensiiurehaltigen FI. zusammeu unter Glcich- 
druck auf Flaśchen abgcfiillt werden kaun. Ais Verdlinnungsfl. kann der Grund- 
wein yerwendet werden. (D. R. P. 399 895 KI. 6 c yom 31/1. 1923, ausg. 30/7.
1924.) Oe l k e r .

XVI. Nahrungsmittel; GenufJmittel; Futtermittel.
— , Nahmngsmittelfabńkcn bclcampfen Venmreinigungen. Die iu Friiehten u. 

sonstigen yegetabil. Prodd. enthaltenen Sauren greifen die Metalle an u. dic 
Nahrungsmittel werden infolgedessen durch Salze yerunreinigt. Die Mittel, die 
Korrosion mogliclist zu yerhindcrn, werden besprochen. (Chem. Metiillurg. Engi- 
ucering 31. 56—58.) H a eerla nd .

E. M. Chave und F. E. Denny, Die Verwcndung von Atliglcn zur Farbung
von atronen. Citronen werden in der Regel griin geerntet u. in besonderen Eaucher- 
hausern durcli Behandlung mit Rauch zur Eeifung u. zum Gelbwerdcn gebracht. 

'Dieser Methode haften allerlei Jlangcl an, Feuersgefalir, Bcselimutzung mit Raueh- 
bestandtcilen, Geschmacksyersclilechterung u. alinliche. Sie liissen sich beheben 
durch Ersatz der Rauchbehandlung durch eine solche mit Athylen. Sie ist einfaeh, 
gut- regulierbar in bezug auf Temp., Fcuclitigkeit u. Gaskonz., so daB mogliclist 
gleiclimitBige Ware erzielt wird. (Ind. and Engin. Chem. 16. 339—40. Los Angeles 
[Calif.].) G r im m e .

F. E. Denny, Beschleunigwig der Citronenfćirbung. Das gewohnliche Vcrf. bei 
griiiien Citronen durch Lagerung in Rauinen, in welche dic Verbrcnnungsgase yon 
Kerosin eingeleitet wurden, dic Gelbfarbung zu bcschleuuigen, kann durch Anwen- 
dung eines Athglenluftgcmisclies sehr yereinfacht werden, da dic glciclie Wrkg. 
durch CoH, in sehr groBer Verd. erzielt wird, u. das in Stahlzylinderu komprimierte 
Gas im Handel zu liaben ist. Die gewiiuschte Gelbfiirbung der Citronen wird er-
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hal ten bei einer Verd. des Cr,!!.! von 1 : 200000 in 5— 8  Tagen u. bei einer Verd. 
bis zu 1 : 2000000 in 6 —10 Tagen bei 57—82° F. Bei 93° F. wurde die Gescliwin- 
digkeit der Gelbftirbung yerzogert. AuBer dem C2H4 wurde noeli die Wrkg. von 
CO, CsHj,' CII3C1, CH20, C2I I |0 , Pyridin, Amylacetat u. Cl gepriift. (Journ. Agri- 
cult. Ilesearcli 27 . 757—70.) B e r ju .

T. de Almeida Cambargo, Chemische Verdnderungen in durch Kalte getoteten 
Kaffecblattcrn. Das Absterben der Bliitter wird durch dic Zunahme der Konz. des 
Zellsaftes beim Ausfricren des W. verursacht. Die Enzyme der Zellen sind noch 
nach dem Absterben der Bliitter eine gewisse Zeit tiitig u. ermogliehen die Syn- 
these N-haltiger Substanzen u. die Vermehrung gewisser Basen. Die durch Kaltc- 
wrkg. an Kohlenstoffhydraten am stitrksten angereiclierten Zellen widerstehen der 
scliUdlichen Wrkg. der Kiilte am besten. K- u. P-Dungung vcrmehren die Wider- 
standsfiihigkeit, wiihrend N-Verbb. die gegenteilige Wrkg. dureli Vcrminderung des 
Zuckergehaltcs der Zellen' infolge yermehrter Respirationstiitigkeit der Zellen ver- 
ursąchen. (Escola Agr. „Luis de Queiroz“ Piracicaba, Brazil, Boi. 8. 1921; B ie d . 
Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 53. 229.) • B e r ju .

P. Bohrisch, Billiger Kakao. Analyse eines holliind. Kakaos. (Pharm. Zentral- 
liallc 65. 399—400. Drcsden.) D ie t z e .

E. Hekma, Zur Frage nach dem Vorhandensein von Fibrin in nonnaler Milch. 
Nach den Unterss. des Yfs. kommt Fibrin in 11. Milcli niclit, vor. Es kanndaher 
eine Milch, in der Fibrin gefunden wird, nicht ais n. bctrachtet werden u. ist einer 
eingehenden Unters. auf Tauglichkeit zu unterwerfen. (Vereeniging tot Esploitatie 
eener Proefzuivelboerderig te Hoorn 1922. 1 ; B ied . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 53. 
242—43.) B eisju.

George R. Greenbank und George E. Holm, Einige an der Autoxydation 
von Fetlen beteiligte Faktoren. Mit besonderer Berueksichtigung von Butlerfett. Die 
Ggw. von W. oder Wasserdampf wirkt yerzogernd auf dic Autoxydation von 
Fettcn. Frcie Fettsauren wirken katalytisch bei der Autoxydation. Butterfett liiBt 
sich gegen Autoxydatioń schutzen durch Wasehen mit W. oder kurze Beliandlung 
mit Wasserdampf. Liingeres Einleitcn des letzteren oder langcrcs Erhitzen vcr- 
ringert die Widcrstandsfiihigkeit. (Ind. and Engin. Chem. 16. 598—GOI. Washing
ton [D. C.].) G r im m e .

Leroy S. Palmer, Die Chemie von Milch wid Molkerciproduktcn unter kollui- 
dalem Gcsichtspuukt. Sammelbericht eingeteilt nach Milch, Schlagsahne, Butter, 
Kiise u. Troekenmilch sowie Casein. (Ind. and Engin. Chem. 16. 631—35. St. Paul 
[Minn.].) G r im m e .

Glasgow & London Refining Company Ltd., Mooigatc, London, iibert. vou: 
Arthur Jolin Clark, Walton-on-Thames, Engl., Backhilfsmittcl, welches in der 
Weise hergestellt wird, daB man Speisefette u. -ole in einer gceignetcn Mischvorr: 
auf 80—100" erhitzt u. dieser Mischung eine schlcimige 51. einvcrleibt, welchc 
dureli halbstd. Kochen einer genieBbaren Ilemicellulose (Algen u. dgl.) mit W. u. 
Durchseihen u. Abkuhlcnlassen der so erhaltenen FI. gewonncn wird. — Das Prod. 
dient zum Murbemachen u. Frischerhalten der damit hergestellten Gebacke. (A. P. 
1 491380  vom 22/6. 1921, ausg. 22/4. 1924.) Oe l k e r .

Ernest E. Lindsey und Patrick J. Shortt, San-Francisco, Calif., Hilfsmittcl
zur Brotfęigbereitung, welches aus einer Mischung von etwa 20 Pfund Stiirke,
4 Pfund Malz, 25 Pfund Zueker, 25 Pfund Fett, 20 Pfund Salz, 5 Pfund Trocken- 
buttermilch, 1 Pfund Gelatine u. 100 Pfund W. besteht. Dic Mischung wird eine- 
zeitlaug auf etwa 212° F. erhitzt u. dann abgekulilt. — Bei der Tcigbcreitung 
werden 30 Pfund dieses Mittels nebst der erforderlichen Menge Hefe u. W. einem
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Barrcl (196 Pfund Mciii) hinzugefiigt. — Es wird ciii stets glciclnniiBigcs, lange 
friscli bleibendes Brot erlialteii. (A. P. 1493 685 vom 14/5. 1923, ausg. 13/5.
1924.) OELKEK.

Fleischmann Co., New York, iibert. von: R. L. Corby, Clicvy Chase, Maryland, 
Brotteigbercitung. Es werden bei der Herst. des Teiges groBerc Mengen Iiefe ais 
gewohnlicli u. hoherc Mischtempp. (80 u. 100° F.) angewendet. (E. P. 213522 vom 
13/6. 1923, Ausz. veroff. 21/5. 1924. Prior. 28/3. 1923.) O elkek.

M ilk Oil Corporation, Wilmington, iibert. yon: Charles E. North, Mónt- 
clair, New Jersey, Gewinnung yon Milcliol. Man leitet dic Mileli durch eine Zcntri- 
fuge, um die Salme abzusclieiden, verd, diese mit W. u. behandelt dieses Gemisch 
zweeks Auswaschung der Magermileh abermals in der Zcntrifugc. Diesen ProzeB 
wiederholt man so lange, bis der Gehalt an Magermileh nur noch Spiiren bctriigt, 
u. cntfcrnt dann das W. durcli Verdampfen, wobei das Fctt in Form eines trockncn 
Óles erhaltcn wird. (A. P. 1494698 yom 14/2. 1923, ausg. 20/5. 1924.) O elkeił.

Carnation M ilk Products Company, Chicago, 111., iibert. von: George Grind- 
sod, Ocanomowoc, Wisconsin, Bereitung eines Speisefettes. Man yermischt ein vegc- 
tabil. Fett (Kakaobutter oder Palmol, ErdnuBol etc.) mit Mileli, emulgiert dic 
Mischuug, iiberliiBt dic Emulsion bei etwa 140° F. der Reifung u. kirut den so 
crhaltenen Kunstrahm in der bei der Buttergcwinmuig iibliclien Weise. (A. P. 
1495734 vom 12J5. 1919, ausg. 27/5. 1924.) Oe l k e e .

XVII. Fette; Wacłise; Seifen; Waschmittel.
R. Zsigmondy und A. Thiessen, Forsclnmgsbeńeht iiber die Kolloidchemie der 

Seifen. Eś wird ein kurzes Programm aufgestellt iiber einen zweckmiiBigen Weg, das 
Gebict der Seifen method. zu erforschcn. Weiter wird 111 enger Anlehuung an die 
bislicr geleistete wissenschaftliche Arbeit referierend geschildcrt, wie sich dic 
Eigenschaften der Seifen kontinuierlicli cntwickcln mit der Anzahl der C-Atonie in 
der Fettsiiureniólekel. Es werden in diesem Zusaminenhangc bcsproclieu: 1 . die 
Grenzen des Gelbildungsvermdgens, 2. dic Ergcbniśsc der Ulłrafiltralion, 3. die 
Schutzwirkung (Goldscliutzzalilcn), 4. dic Oberflaclienspannung, 5. dic Schaumfahigkeit,
6 . dic Wascliwirkung, 7. das Leitvermdgen, 8 . das Aussabcn, 9. der Hydrolysengrad,
10. die Dampfspannung (das scheinbare mittlerc Molekulargewicht). Ais Resultat 
der besproclieneu Arbeiten ergibt sich die Erkenntnis, daB die Zunahme der kolloiden 
Eigenschaften mit der Lange der Fettsiiureniólekel, in Wecliselwrkg. mit gewisseń 
krystalloiden Eigenschaften gleichzeitig dic Zunahme der wcrtvollsten Eigenschaften 
von Seifen bedingt. (Ztschr. Dtscli. 01- u. Fettind. 44. 297—98. 313—15. 326—28. 
337—40. 349—51. 363—66. Gottingen, Univ.) T h ie s s e n .

E. Frankland Armstrong und John Allan, Die Fette, ein vernaclddssigtes 
Kapitel in der Olicmic. Vff. inachcn ausfiihrliche Angaben iiber den Stand der 
chem. Wissenscliaft auf dcm Gebiet der Fette. Es werden dic gcsiitt. u. ungesatt. 
Fcttsaurcn, die gemischten Glyceride, die Ycrteilung der Fettsiiuren u. Wachse in 
der Natur sowie ihre B. erortert. Vff. teilen in zahlreiclien Tabcllcn mit: dic 
Anzahl der Fcttsaurcn in Kakaobutter u. Jlammeltalg, dic FF. yerschiedencr 
Glyceride, die J-Zalilen vón ycrschiedenen Kaninclien-, Gdnse- u. Schweinefetteu, 
die Fettgelialtc von Mileli des Menschen u. yerschiedencr Saugctiere, die YZ. u. 
J-Zalilen von Cocosnufidlcn yerschiedencr Ilerkunft so^ic von anderen Kern- u. 
NuBolen, die Gehalte an Fett, EiweiB u. Kohlehydratcn zu yerschiedenen Jahres- 
zeiten in der Olive sowie schlicBlieh den Prozentgehalt der yerschiedenen nach der 
C-Zahl geordneten gesiitt. u. uiigcsiitt. Fettsiiuren iu zalilreichen aniinal. u ycgetabil. 
Fctten. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 207—18.) 'K . L in d n e r .

Alan Porter Lee, Die Reinigung von Cocosnufibl. Beschreibung eines prakt.



1528 H XV|[. F e t t e ; W a c h sk ; Se i f e n ; W ascilm ittel. 1924. II.

Rciniguugsvci'f. fur den GroCbetricb mit moglichst ausgicbigcr Verwertung der 
Abfallprodd. (Ind. and Engin. Chem. 16. 341—46. Philadelplna [Pa.].) G r im m e .

A. S. Richardson, C. A. Knuth und C. H. M illigan, Ileterogcnc Katąlyse.
I. Ausioahlcnde Wirkung von katahjtischcm Nickel bei der Hiirtung gcwisscr Pflanzenble. 
Ver3S. mit Baumwollsaat-, ErdnuB- u. Sojabolmenol zeigen, daB der Ni-Katalysator 
vor allem die Linolsiiure augreift u. dicse in Olsiiure u. ihre Isomeren ubcrfiihrt. 
Diesc Selektion macht sieli haupts8chlich bei Ni-UberscliuB u. Tempp. um 200° 
bemerkbar. (Ind. and Engin. Chem. 16. 519—22. Ivorydale [Ohio].) G r im m e .

C. K. Patel, jDas Ul von Mimusops hexandra: Rayanol. Dic Samon des be- 
sonders in Nordindien kultiyierten Rayanbaumcs cntlialten 24,6% durch A. extrahicr- 
bares Ol. Die von der Samenschalc befreiten Kerne sind hauptsficlilich olhaltig; 
sic enthalten 47,2% 01. Der nach Eutfernung des Olcs hinterblcibende Riiekstand 
entliiilt nur 1,5% N u. 0,2% .P. Dic Farbo des Ólcs ist schwach gelblicli, der Gc- 
ruch erinnert an OliyenOl. Bei ungefalir 30° wird aus dem Ol Stearin abgcschicdeu. 
Die analyt, Unters. ergab folgende Datcn: llehnersche Zahl 95,3, Jodzalil 64,7, 
iio00 =  1,4431, Titerzalil 38; Trennung der Bestandteilc in gesiitt. u. ungcsiitt. 
Siiuren iiber Pb-Salze in 95%ig- A. (zwcimalige Fiillung) ergab: gesiitt. Siiuren 31,8%, 
ilirc Jodzahl 1,1; F. 53—55°, nD00 =  1,4347; ungcsiitt. Siiuren aus dem Filtrat der
1. Fiillung: 41,6%, Jodzahl 94,6; aus dem 2. Filtrat 26,6%, Jodzahl 82,6. Das 
Roliol ist leicht durch Behaudcln mit w. NaOII u. Fullercrde zu reinigen, es ist 
danach nahezu farblos, SZ. 0,07, n D00 == 1,4527. Es liiBt sich in Ggw. von CIL,COOIl 
durcli Ricinuslipase leicht hydrolysieren. Hydrierung erfolgt leicht bei 180° mit 
Ni-Katalysator. Die mit geliiirtetem Ol festgestellten Beziehungen zwischen n DG0 

u. Jodzahl sind nahezu ident. mit den aus Baumwollsamenol, Mahuaol u. Cashew-’ 
kcrnol (Akaschukernol) zu crhalenden Werten. — Von Siiuren wurden in dcm Ol 
gefunden (ais Glycerinester): 18,8% Palmitinsaure, 14,0% Stearinsaure, 1,1% Lig no- 
cennsaure, 62,5% Ólsćiure, 2,7°/0 Linolsiiure, 1 % Uiwerseifbares. Aus letztercm 
wurden durch Extraktion mit A. 17,8% Phytosterin entzogen, aus A. prismat. 
Nadeln, F. 157,5—158,5°, Acetylderiv. F. 175—176°, wahrsclieinlicli ident. mit dem 
yon T a u re t  (C: r. d. l’Acad. des seicnces 108. 98 [1889]) dargestellten Ergosłerin. 
AuBer diesem wurde ein 01 erhalten nD 1,4666. Das aus gehartetem Ol crhaltenc 
Unycrscifbarc liatte aus PAe. F. 65,5—66°. — Der nach Entfernen des Oles hinter- 
bleibendc Kuchen entliiilt anscheinend ein bitter schmeckendes Saponin. (Journ. of 
tlie Indian Inst. of Science 7. 71—80. Bangalore, Ind. Inst. of Science.) IIa.

R enichi Ko dama, Eigenscha ften des Ols von Sojamiso. Miso ist ein Garprod. 
durch Aspergillus oryzae aus Sojabohnen. Man unterscheidet 2 Arten: Edo, aus 
Rcis u. Sojabohnen, Sanshu aus reinen Sojabohnen. Ersteres entliiilt 4,85%, 
letzteres 11,58% 01 mit nachfolgenden Eigenschaften:

Edo-Ol Sanslui-01 Soja-
roli gereinigt roli gereinigt bohncnol

F a r b ę ..............................j GrunlTch-
gelb hellgelb Gclbliraun hellgelb hellgelb

D ......................................... 0,9471 0,9457 0,9466 0,9366 0,9237
Erstamuigspunkt . . . —1 “ 8° — 1 2 ® - 7 “
F .......................................................... — 15° 17« 18° —16"
SZ....................................... 22,49 22,78 77,69 82,71 2,07
V Z ............................................... 235,35 290,97 2 1 1 ,0 0 215,47 189,21
Jodzahl............................. 117,36 88,15 131,90 89,28 139,56
HEHŃER-Zalil . . . . 93,53 95.57 97,96 98,70 95,13
REICHERT-MEiŚZL-Zahl . 3,56 4,68 7,46 5.01 0,27

Im :Vergleich mit relhem Sojaol śicht man ein starkes Anstcigen von F., SZ.,



VZ. u. REJCHERT-MEISZI.-Zahl, wahrend dic Jodzahl fśillt. (Ind. and Engin. Chem. 
16. 523. Tokyo [Japan].) • G rim m e.

Egon Bóhm, llandelsiiblichcr Waltran. (Vgl. S. 407.) (Seifcnsieder-Ztg. 50. 
695—96. 1923.) A s c iie r . ■

"Welwart, Mineralole m ul Tranc ais Fetlstoffc in der Teoćtiltechnik. Vf. weist 
auf die Naehtcile hin, die die Verwendung ungeeigneter Mincralolemulsiouen fiir 
dic Wiisclicrei u. Fiirberei der Wolle zur Folgę liat. Gemische von Mmeralol, 
Fćttsiiurc, Alkali u. Spiritus werden durch das Yerdunsten yon'Spiritus unl., so 
daB zur Entfernung wasserl. Entfcttungsmittel angewandt werden miissen. Mineralol- 
cmulsionen, dic mit Mouopolscifc liergcstcllt werden, haben keinen Eingang ge- 
funden, da letztere dic Wollfaser verklebt. Gecignete Mineralolemulsionen lasscn 
sich dureli Verwcndung von Cyelohexanolcn herstellcn. Tranc u. Tranfcttsiiurcn 
haben sich zur Ilerst. von Wollschmalzen nicht bewalirt. (Scifcnsiedcr-Ztg. 51. 
452. Wieu.) K. L in d n e r .

Bergell, Fehlerquellen bei der Aufstellung von Fabrikbilanzen. Bei Ycrwendung 
von Extraktionsfetten ist es nicht angebraclit, das yerseifbare Fett dureli Best. des 
Unverseifbarcn aus dem Gesamtfett durch Subtraktion zu crmitteln. Extraktions- 
fette enthalten hoher sd. Bzn.-Rcste, die bei der Gesamtfettbest. nicht voll vcr- 
dunsten, bei der Best. der kleinen Menge des Unyerseifbaren dagegen abdampfen. 
Der Fcliler betritgt bis 2°/0 zu viel vcrscifbarcs Fett. —- Oxyfettsiiurcn geben Scifen, 
die nicht aussalzbar sind. Aucli bei der Autoklavcnspaltung werden Oxyfettsauren 
unter B. von Emulsioncn vcr2 ndert, so daB Fett u. Glycerin schwer zu trennen 
sind. Die Dest. wird durch Oxyfettsiiuren gestort. (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fett- 
ind. 44. 349.) K. L in d n e r .

L. "W. W inkler, Die Jodbromzahl der Fettc. (Ygl. Ztschr. f. Uhters. Nahrgs.- u. 
GenuBmittel 43. 201; C. 1922. IV. 407.) Die Bestsł. der J-Br-Zahl (d. li. der aus 
dcm Br-Vcrbrauch bereclmetcn J-Zalil) nach dcm friilier vom Vf. mitgeteilten Verf. 
werden durch die Lichtempfindlichkeit u. dic mechan. Br-Verlustc in geringem 
Mafie bccintrachtigt. Die Liclitcinw. kann ganz verhindert werden, wenn das 
Schiitteln mit der KBr03-KBr-IICl-Lsg. in einer durch Papp- oder Blechhulle gc- 
schtitzten Flasche crfolgt. Wird 1 Min. im zerstreuten Tagesliclit gesehuttclt u. die 
Flaschc dann ins Dunkle gcstcllt, so betriigt das dureli Br-Verlust sclieinbare 
Plus der J-Br-Zahl 0,5 Einheiten. Bei kunstlicliem Licht yerschwindet der Fehlcr 
nahezu.

Vf. besehreibt genau das Verf. der J-Br-Zahlbestst. Je nach Art der Fettc 
werden 0 ,2 —0 ,9  g angewandt, dic in 10 ccm besonders gereinigtem CClj gel. u. mit
50 ccm 7i0-n. KBrO.,-Lsg., 1 g KBr u. 10 ccm 10%'g- HC1 umgesetzt werden. Nach
30 Min. dauernder Einw.-im Dunkehi (mchrfaches Schiitteln) werden 0,5—0,6 g KJ 
eingeworfen, die Flasche ans Tagesliclit gcbracht u. das J  mit Na.2S.20 ;)-Lsg.
titriert. Bei den Bestst. oline KJ werden nach der Br-Einw. (30 Min., Schiitteln)
10 ccm y._.-n. Na-Arsenitlsg. liinzugcfiigt, durcligeschiittelt, 20 ccm rauchendc HC1 +  
20 ccm 50°/oig. H2SO., zugcsetzt u. mit ,Vi#*n. KBrOj-Lsg. auf schwacli citrouengelb 
titriert. Vf. cmpfielilt im Anfang soviel KBr03-Lsg. zu benutzen ais den 10 ccm 
l/2-n. Na-Arsenitlsg. aquivalent ist, Dann ist die am SchluB der Best. yerbrauchte 
KBrOj-Mcnge fur die Bereclmung maBgebend. Zur Vcrmciduug der Schutzhullcu 
konnen die Bestst. in braunen Glasflaschen ausgefulirt werden.

Vf. bestimmt die J-Br-Zalilen einer Reihe von Fetten nach yorstehenden 
Methoden. Die Ergebnisse mit K J (Na,S,0:l-Titration) u. oline K J (Na-Arsenit- 
titration) stimmen iibercin. Es ergaben sieli folgende Werte: Apńkosenkernol 107 
bis 109; Arachisol 100—107; Baumwollsamenol 104—107; JIm fS l 151—152; Kakaodl 
34—36; Coeosfett 8—9; Kiirbiskernól 118—120; Lebertran 150—160; Leinol 170—175;
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M a n d e lo l  9*1— 96; M oh n ol  132— 13G-, O lw eniil  80— 85; P fla u m en k ern o l  9(3— 98; 
R ic in u so l  84—S 6 ;  R iib o l  100—103; S cliopsen ta lg  39—41; S cliw e in cfe lt  52—G4; S esam ol 
103— 109; S o u iten b lw n cn k en io l  127— 128; W a ln u fio l  146— 148. (Pharm. Zentralhallc 

■ 65. 385—91. Budapest.) K. L in d n e r .
E. Raymond und G. Ciot, U ber die Acctylzald der Fette. Vff. liaben dic 

Metliode von T schug ay ew  u . Ze r e w it in o w  (ygl. Ze r e w it in o w , Ztschr. f. anal. 
Cli. 52. 729; C. 1913. II. 2171) daliin abgciindcrt, daB sio ais Losungsm. der 
Organomagnesiumyerb. das Anisol yerwandten. Dic Organomagnesiumyerb. reagiert 
aber wie mit den alkoli. IIydroxylcn aucli mit den IIydroxylen der Carbonyl- 
gruppen. Ist die Gesamtanzalil von OH-Radikalen pro 1 g Fctt a u. ist n dic SZ., 
so ist dic Anzahl der alkoli. OH durch den Ausdruck x  —  a — ?i/56 000 gegeben, 
woraus dic AZ. sich zu 5G000 rc/(l ’—f- 42a;) ergibt; 1 -f- 42;r ist dic M. des acety- 
lierten Fcttes, wenn 1  scinc ursprimgliclie Masse war (CIIgCOOH—H20 =  42). 
Verss. mit Stearinsiiure, Ricinus- u. Traubenkernol lieferten ausgezeichnete Re- 
sultatc. (C. r. d. l ’Acad. des scicnccs 178. 2098—101.) B i k er  man.

George E. Holm und George R. Greenbank, Quantitative Betraclitungen 
iiber dic Kreissche Probe. II. (I. ygl. Ind. and Engin. Chem. 15. 1051; C. 1924.
I. 260.) Exakte Unterss. mit Ólsiiure, Linol-, Linolcn- u. Ricinolsiiurc ergaben, 
daB vor allem dic Ólsiiure fiir dic Auslosung der Krcisschen Probe in Frage 
kommt. (Ind. and Engin. Chein. 16. 518. Washington [D. C.].) G r im m e .

S. CofFey, Das Trocknen der Ole, insbesondere des Leinols. Es wurde eine 
ncuc Metliode zur Ermittlung richtiger Oa-Aufiiahmckurven ausgearbeitet. Fiir ein 
gegebenes Ol ist dic wirkliche 0 2-Adsorption cine richtigc quanti.tativc Zabl. Dic 
Einzclbestandtcilc des Leinols lassen sich wie folgt bestimmen: Der Gclialt an 
«-Linolensaure berechnet sich aus der Menge C02 in den fluchtigen Prodd. durch 
Multiplikation mit dcm Faktor ClsII30O2/CO2. Den wahren Oxydationswert liefert 
dic Oxydationsabsorption der «-Linolen- u. Linolensiiurc. Ist dic Menge der 
łZ-Saure bekannt, laBt sich dic Menge der Linolcnsaure ermitteln. Die Jodzahl 
gibt die gesamte Nichtsiittigung des Ols an, bedingt durch cć-Linolen-, Linol- u. 
Ólsiiure. Glyccrin wird dirckt bestimmt, dic cinzigen indirekt bestinnnten Bcstand- 
teile sind die gesiitt. Siiuren u. dic kieinen Mengen Unverscifbares, dic aus der 
DifFcrenz crhaltcn werden. Trockenmittcl wirken nicht ais Katalysatorcn im 
eigentliehcn Sinne, denn sio ycriindcrn sichtbar den Lauf der Rk. (Journ. of the
Oil and Chcmist’ Association 1923. 2; Farben-Ztg. 29. 1458—60.) St)VERN.

S. Somazzi, Apparat zur schnellen Beslimmutyj des Sduregehalłes iii Ulen. Vtt'. 
beschrcibt cine von der R. S ta z io n e  s p c r im e n ta lc  o lii e g r a s s i ,  Mailand, , 
beziehbare Scliuttelpipette, in die bis zur ersten Markę genau 1 g Ol u. dann bis 
zur zweiten ein Gemisch gleicher Teile A. u. A. mit etwas Phcnolphthalcin gefullt 
wird; nach dcm Schutteln bis zur yolligen Lsg. wird mit ’/ 10-n. NaOII titriert. 
(Bollet. Indus tria dclle Pclli 1. 44. 1923.) Deiin.

M. Jakes, Methoden fiir die indirekte Besthmnung der Fettsauren in Seifen. 
Bcmerkungen zu der Arbeit von J u n g k u nŻ (Scifensicdcr-Ztg. 51. 182; C. 1924. I. 
2317.) Bei der Metliode yon G o ld sc h m id t  u. ihrer yom Vf. vorgcschlagencn Modi- 
fikation werden dic wasscrl. Fettsauren berucksichtigt. (Scifensieder-Ztg. 51. 506.) SO.

Societe Anonyme des Etablissements A. Olier, Clennond Ferrand, Frankr., 
Vorrichlung zur ununłcrbrochenen Geicinnung von Ulen und Fetten aus Korner- 
friwkten, 1. dad. gek., daB die Vorr. aus einem gcwiinsclitcnfalls von cinein Wiirme- 
muntel umgebenen Rohr besteht, u. dieses Rohr zwoi durchbrochcne Schnecken 
mit entgegengesetzter Stcigung aufweist, die im entgegengesetzten Sinne umlaufen 
u. miteinander u. mit der Wandung des Rolires in Beriihrung stelicn, sowie das
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Materiał in dcm Rolir von untcn nach obcn fordem, wobei ciii Losungsm. am 
obcrcn Teil der Yorr. zugcfiilirt wird u. abwarts durcli das Kobr liiudurcbstromt.
— 2. dad. gek., dali das zu behandclnde Materiał dem yertfkalen Eolir durcli zwei
Sclmecken zugcfiilirt wird, dic cbenfalls entgegengesetztc Stcigung haben, im
entgegengesetzten Sinne umlaufen u. in einem horizontalcn Rolir angeordnet sind.
— Das Losungsm. wird am obcrcn Ende des vertikalen Rohrcs durch die liolile
mit Bolirungcn versehenc Schneckcnwellc eingefiihrt; es stręicht dann infolgc 
scines Eigengewiclites durch dic ihm entgegengefuhrte Materialsaule hindurch, lost 
dabei die darin cnthaltenen Ole auf, durchstromt ein am unteren Ende des Rohrcs 
angeordnetes Filter u. sammelt sich in einem Behaltcr, aus dem cs der Dcstillations- 
vorr. zugefiihrt wird. (D. R. P, 398486 KI. 23a vom 29/3. 1922, ausg. 11/7. 1924.
F. Prior. 8/2. 1922.) Oe l k e ii.

J. Lewis, London, Extrahieren von Fełtcn w. dgl. Dic zcrklcinerten fett- oder 
olhaltigen Substanzen, wie olhaltige Fruclite, Fisclie ctc. werden im angcfeuchtctcn 
Zustande zentrifugiert. Die Bcfcuclitung kann durch Einblasen von gesiitt. Dampf, 
wclcher 250—300° li. ist, in dic Zentrifuge bewirkt werden. (E. P. 212461 yom 
22/5. 1923, ausg. 3/4. 1924.) Oe l k e r .

Robert E. Divine, Cincinnati, Ohio, V. St. A., Ilerstellung von fetłspdlłendm 
Sulfósąuren. Der bei der Reinigung von Mincralijlen mit konz. oder rauchender 
H2SO., abfallende Siiurcteer wird durch Auswasclicn mit W. yon uberschiissiger 
II2SO.( befreit, mit einer A12(S04)3 - Lsg. yersetzt u. erhitzt. Die ausgefallcncn 
Al-Sulfonatc werden von der Mutterlauge getrennt u., zweeks Entfcrnung in W. 1. 
Venmrcinigungcn u. yon Farbstoffen, wicderholt mit sd. W. gcwaschcn. Dic 
Al Sulfonate enthalten alsdann noch in W. unl. freies Ol u. andere farbende Ver- 
unreinigungen. Das Ol wird den Al-Salzen durch Extraktion mit h. Naphtha ent- 
zogen, die Óllsg. abgegossen u. dic Salze durch Ausblasen mit Dampf von ttber- 
schiissigcr Naphtha befreit, worauf die Al-Sulfonatc durch Erliitzen u. Riihrcn gc- 
trocknet werden. Das Prod. kann unmittelbar oder nacli Uberfiilirung in die freien 
Sulfosaurcn mit 1I2S0 1 zur Fettspaltung benutzt werden. Fiir gewisse Zwecke ist 
jedocli nocli eine weitergehende Reinigung der Al-Sulfonatc crforderlich. Hierzu 
werden dic trockencn Salze in li. C li,Oli, A., Aceton oder Gcmischen dieser 
Losiuigsmm. gel. u. die Lsg. durch Fullercrde, Holz- oder Ticrkolile filtriert. Farb- 
stoftc u. die letzten Reste von Verunreinigungen werden durch das Filtermaterial 
zuruckgchaltcn. Die klarc, filtrierte Lsg. wird eingcdainpft u. das Losungsm. 
wiedergewonnen. Das reine Al-Sulfonat besitzt nicht nur eine hohe fettspaltcnde 
Wrkg., sondern liefert auch yollig reine u. nicht gcfarbtc Fcttsiiureu u. Glyeeriu. 
Es kann durch Erliitzen mit H,SO., cbenfalls in dic freic Sulfosiiurc ubergefiihrt 
werden. (A. P. 1495891 vom 1 1 /8 . 1920, ausg. 27/5. 1924.) Sch o ttlAn d e u .

British. Thomson-Houston Co., Ltd., London, Ubert. von: W. P. Davey, 
Scheuectady, N. Y., JIcrstellimg von Emulsioncn. Man erzeugt cinc wasserfreic 
Mischung aus cincr oligen Substanz u. einem Emulgicrungsmittel, wic Seifc oder 
Casein, erhitzt die Mischung auf etwa 150° u. setzt dann unter bestandigem Riihrcn 
li. W. zu. (E. P. 212248 vom 25/2. 1924, Auszug yeroff. 30/4. 1921. Prior. 27/2.
1923.) Oe l k e r .

C. E. Rost & Co., Drcsden, Strangpressc fiir Seifc, gek. durch eine Erweiterung 
am Austrittscnde des PreBzylinders, an wclclic sich ein Kopfstiick von ent- 
sprechender Wcite anschlieBt. Es wird cinc besonders starkę Yerdichtung u. eine 
ganz saubcrc, blasenfrcic Obcrfl;ichc des Scifcnstranges crzielt. (D. R. P. 398726  
KI. 23 f vom 3/2. 1924, ausg. 1S/7. 1924.) Oe l k e r .

Louis Brocks Akt>-Ges., Leipżig - Lindeu.au, Seifcnplattenschneidmaschiue. 
(D. R. P. 399025 KI. 23f vom 13/1. 1922, ausg. 18/7. 1924.) P f l Ock e .
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G. Heine, Fabrik feiner Seifen, Berlin, Hcrstelhmg eines Farbcmibcrziigcs 
au f Seife, dad. gek., daB der hellfarbige Scifenkorper scłmell naeheinander in 
Farbtopfe mit yerschiedcnen Farben u. dann in einen Lack getaucht wird. — Es 
wird iu scbnellcr u. einfaclier Weise eine marmorierte Farbung auf der Seife erzielt. 
(D. R. P. 399169 KI 23 f yom 22/1. 1924, ausg. 19/7. 1924.) Oe l k e r .

W. Lund, Stockliolm, Ilerstellung von Seifcnpulver. Fette oder Ole, NaOH 
oder KOII u. W. werden durcli Strahldiisen in fein zerstaubter Form in einen Bc- 
hSlter geblasen, wobei dic Ycrseifuug sofort erfolgt. Wenn in den Olen u. Fctten 
Fettsauren yorhanden sind, kann zur Yerseifung ein Gemiscli yon Alkalibydrat u. 
-carbonat yerwendet werden. Es konnen aueh gleichzeitig Na.jC03-Lsgg., Farb- u. 
Filllstoffe mit in den Behalter geblasen werden, um Waschpulyer yerscliiedenstcr 
Art zu erzeugen. (E. P. 213711 vom 22/1. 1923, ausg. 1/5. 1924.) Oe l k e r .

01iver J. Berg, Oak Park, 111., Ilerstellung einer Petroleum o. dgl. enthaltenden 
Seife. Eine wasserloslichc Seife wird mit einem UberschuB von Petroleum oder 
einem anderen leichten KW-stoff u. einem- hochsiedcnden A., z. B. Terpineol, 
Geraniol o. dgl. innig yermischt. Die Hcrst. der Seife kann aueh so erfolgen, daB 
man die Fette oder Ole in Ggw. der genannten Substanzen yerseift. — Es wird 
ein Prod. yon lioher Reinigungswrkg. erhalten. (A. P. 1498149 vom 18/7. 1921, 
ausg. 17/(3. 1924.) Oe l k e r .

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

J. Varges Eyre und C. R. Nodder, Dic JEiitioicklung der Siiurc wahrend der 
FlacJisrostc. Angabcn iiber Best. des C02 u. der permanenten Saurc wahrend der 
Rostdauer. (Faserst. u. Spinnpfl. 6 . 74—75. Nach Journal of tlie Textile Insti- 
tute 15. 237 F.) SOyern.

W. Herbig, Bleichen mit gasformigem Clilor. Bespreelumg der yorliegenden 
Arbeiten. Vcrss. ergaben, daB mit Laugcn lioherer Konz., sowohl von Atzalkalien 
ais aueh Ca(OH)2, zwar ein sehones WeiB, aber aueh eine morselie Faser, daB mit 
Laugcn niederer Konz. oder mit W. ajlein eine minderwertige Bleiclie, aber ohne 
Faserschwaehung u. bei Innehaltung ganz bestimmter Laugcnstarken eine brauch- 
bare Bleiclie olinc wcsentliche Faserschwiichung erzielt wird. Es ware darauf zu 
aehten, daB keiu UberschuB an NaOH auf der Faser yerblcibt, der mehr Cl2 ver- 
brauchen wurde ais notig ist u. zum Morsehwerdcn der Faser fiiliren konntc, u. 
daB das Blcichgut oder die Luft im Bleichraume bewegt wird, so daB das zu- 
gefuhrte Cl2 yollkommen ausgenutzt wird. (Ztschr. f. ges. Textilind. 27. 285—87. 
Chcmnitz.) SC'VERN.

—, Korrosionsproblemc iu Celluloscfabriken. Korrosionsscliadiin u. Mittcl zu 
ihrer Beseitigung werden besprochcn. (Chem. Mctallurg Engincering 31. 54—56.) ITa.

0. B., Ilarzschwicrigkcitcn in der Sulfitzellstoff- und Papierfabńkaiion. Die 
Scliwierigkeit liegt in den „Harzbatzen“, dic sich mcchan. durch dic aus dcm 
Faserbrei aufstcigende Luft bilden k(5nncn. Um sie zu yermeiden, muB den Fett-, 
01- u. llarzteilchcn die Gelcgenheit genommen werden, sieli zusammcnzuballen, man 
yertneide das MitreiBen yon Luft, zu groBe Gefallc u. alle toten Kaume in Rinnen, 
Kastcn u. Trogen. Eine andere B. yon Harz wurde bei ungeblcichtem Stoli' iu 
cincr lluhrbiitte beobachtct, wo sich plotzlich im Sommer Kiigelchen von fast Erbscn- 
groGe bildeten von brauner Farbę, die im fertigen Stoff Flecken ergaben. Vicllcicht 
ist diese Scliwierigkeit durch Kiihlen der Fc-Teilc zu bescitigen. (Wchbl„f. Papier- 
fabr. 55. 1548—50.) " SU tern .

Ernst Altmann, Regcnerierung von Altpapier. In Anknupfung an den Aufsatz 
von W. A be le  (Wcbbl. f. Papierfabr. 55. 1273; C. 1924. II. 565) wird auf den
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.  YOrschlag you Otto  N. W it t  zuruckgegriften, stattRuB wasserl. RuB u. ais Binde- 
mittel wss. Klebemittel -oder vcrseiftcs Wachs zu yerwcnden. (Wclibl. f. Papier-

Muriel F. Merritt, Leitmuster fur Papierfasenniscliungen. Zur Hilfe bei der 
mkr. Unters. von Fąsergeinischen fiir die Papierherst. werden gefiirbte Mikrophoto- 
graphien derartigcr Gemiselie yorgefttlirt. (Technologie Papers of the Bureau of 
Standards, Washington, Department of Commeree 18. 101—5. Sep.) StlYERN.

E. Kohn-Abrest, Die Giftigkeit der Lomngsmittel fiir Kautschuk, Harz und 
Celluloseester. Angaben iiber Bzl., geclilorte u. nitrierte KW-stoffe. (Kunststoffe 14. 
101—2. Nach Chemical Ago 32. 199.) SOyern.

J. A. Palmer, Die llerstellung von Linoleum. (India Rubber Journ. 6 8 . 03—65.
— C. 1924. II. 1417.) K. L in d n e r .

George K. Burgess, Normaluorschrift der Yer. Staaten-Regierung fiir Stein- 
kohlenteer-Pech. zum Wasser- und Dampfdichtmachcn. Richtliuien fiir Probenalnne 
u. chem. Unters. des Pechs. (Circular Bureau of Standards No. 155. 11 Seiten. 
Washington.) BORNSTEIN.

George K. Burgess, Yorschrift der Ye>\ Staaten-Regiemng fiir mit Steinkohlen- 
teer getrankten Abfallfilz zum Daehdęckeń und Wasserdichtmachen. Riehtlinieu fur 
Probenalnne u. chem. Unters. des angegebeuen Materials. (Circurlar Bureau of 
Standards No. 156. 4 Seiten. Washington.) BOr n s t e in .

George K. Burgess, Normalvorschriften der Yer. Staaten-Regierung fiir Stein- 
kohlenteer-Pech zum Dachdecken. Richtlinien fiir Probenahme u. cliem. Unters. des an- 
gegebeneu ^Materials. (Circular Bureau of Standards No. 157.10 Seiten. Washington.) Bu.

George K. Burgess, Normalvorseliriften der Yer. Staaten-Regierung fur Asplialt 
fiir harte Dachdeekung. Richtlinien fiir Probenahme u. chem. Unters. des angegebenen 
Materials. (Circular Bureau of Standards No. 159. 10 Seiten. Washington.) BO rnst.

George K. Burgess, Normalvorschriften der Yer. Staaten-Regiemng fiir Asphąlt 
zum Wasser- und Dampfdichlmachen. Richtlinien fiir Probenahme. u. cliem. Unters. 
des Asphalts. (Circular Bureau of Standards No. 160. 9 Seiten, Washington.) BO.

George K. Burgess, Yorschriften der Yer. Staaten-Regierung fiir asphalt- 
getrankten Abfallfilz zum Dachdecken und Wasserdichtmachen. Richtlinien fiir die 
Probenahme u. chem. Unters. des angegebenen Materials. (Circular Bureau of 
Standards No. 161. 5 Seiten. "Washington.) BOr n s t e in .

George K. Burgess, Normahorsclińften der Yer. Staaten-Regierung fiir Roh- 
asphalt, zum Dachdecken und Wasserdichtmachen. Richtlinien fiir Probenalnne u. 
chem. Unters. des, Asphalts. (Circular Bureau of Standards No. 162. 7 Seiten. 
Washington.) _________________ BOr n st e in .

Eugene L. Maupal, New York, Behandlung von Seide. Man lUirtet den Natur- 
gummi u. die waclisartigen Stofłe in der Seide (mit einer Lsg. von CrCl3, Alaun usw.) 
u. impriigniert sie ałsdann mit einer Metallsalzlosung (Sn-Lsg.). (A. P. 1496064  
vom 31/3. 1923, ausg. 3/6. 1924.) K ausch .

Eugene L. Maupal, New York, Behandlung von Seide. Man beschwert die Seide 
zunfichst teilweise (mit einer Sn-Lsg.), hartet die Seidenfasern alsdann (mit CrCl,, 
Alaun usw.), cntfcrnt die darin befindlichen Gummistoffe u. sattigt die Seide alsdann 
mit einer Sn-Lsg. (A. P. 1496065 yom 31/3. 1923, ausg. 3/6. 1924.) K ausch .

Kali-Forschungs-Anstalt, G. m. b. H., Leopoldsliall-StaBfurt, Leimen von 
Papier, dad. gek., daB man in dem bisher iibliclien Gemiscli yon Al2(SO.,);1 u. 
MgS04 diese Sulfate durch MgCL ersctzt. — 2. dad. gek., daB man neben MgCU 
noch A1,(S04)3 yerwendet. — Das MgCl, ist leichter u. billiger herzustellen ais . das 
Sulfat u. greift auBerdem die App. nicht an. (D. B,. P. 399138 KI. 55 c yom 13/8.
1920, au3g. 19/7. 1924.) Oelkkp..

fabr. 55. 1550. Dresden-A. 34.) SOy e r n .
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Cartiera di Verzuolo Ing. L. Bnx'go & Co., Verzuolo, Italien, Herstellung .  
genmsterter Papiere durcli Zusammengautschen zweier unabhiingig yoneinander er- 
zeugten Papierbalmen, von denen die eine auf einem geinusterten Sicbzylinder 
crzeugt u. entsprechend der gewunseliten Musterung durclibroelien ist, dad. gek., 
daB zur Erzeugung der geinusterten Jpapicrbahn der aufsteigende Teil des mit 
Seliablonenplatten ausgeriisteten Siebmantels eines mit seinem unteren Teil in 
breiiger Papiermasse umlaufenden Siebzylinders benutzt wird, worauf dann die 
Ubertragung der geinusterten Papierbahn niittels endlosen Triigers vou unten her 
an die vom Saugsieb ablaufende zusammenhangendc Papierbalin erfolgt. (D. R. P. 
396101 KI. 55 f  vom 24/3. 1920, ausg. 26/5. 1924. It. Prior. 31/5. 1915.) Ma i.

A. Koch, Kommandit-Ges., Rottenburg, und R. Runkel, Rottenburg, Her- 
stellung von Papicrstoff. Zweeks Ilerst. von Cellulose u. Ilalbzeug fiir die Papier- 
fabrikation aus Torf u. dgl., siitt. man das Fasermaterial zunachst mit W., unter- 
wirft es dann, um es zu loekern, einem Hitze- oder KiilteprozeB u. unterwirft es 
sehlieBlich abwCehselnd u. wiederliolt der Einw. von Alkali- u. Cl enthaltenden 
Biidern bei einer Temp. von 15—20°. (E. P. 213447 vom 23/4. 1923, ausg. 24/4.
1924.) Oe l k e k .

W. A. R. M. Mc Rae, London, Herstellung von Cellulose oder Papierstoff aus 
Bambusrolir, Bagasse u: dgl. Um die Sehwierigkeiteii zu uberwinden, welclie sich 
bei der Ilerst. einer gleicli fiirmigen Cellulose aus den genanuten Sto tlen daraus 
ergeben, daB sie ein verschiedenes Alter haben oder zu yerschiedencr Zeit ge- 
erntet sind, unterwirft man das Materiał einer hydromechaniselien Vorbehandlung, 
durch dic eine Peeto-Lignocellulose gebiklet wird, aus welcher die pectiu- u. lignin- 
haltigcn Bestandteile iu bekannter Weise durch Behandhmg mit NaOH o. dgl. ent- 
fernt werden. Durch den hydromechan. ProzeB, welcher darin bestelit, daB man 
das Materiał in W. stampft u. schlagt, werden das Parenchym, Mark, Stśirkc, 
Zucker usw. ausgewaschen u. so von den Fasern getrennt. Das nichtfaserige 
Materiał wird gesammelt, getrocknet u. ais Brenumaterial yerwendet. E. P. 213003  
yom 22/12. 1922, ausg. 17/4. 1924.) O e l k e k .

Industrial Waste Products Corporation, Delaware, iibert. von: W alter 
H. Diekerson, Muskegon, Michigan, Sulfitabfallauge. Man behandelt die Sulfit- 
abfallauge mit HsS, um organ. Substanzen aus ersterer zu gewinnen. (A. P. 
1497672 vom 28/3. 1914, ausg. 17/G. 1924.) K ausch .

Addison F. Hoffman, Pittsburgh, Pa., Bohrolersatzmittel, welches aus konz. 
Sulfitablauge bestelit, die durch Zusatz yon Ablaugen der Natronzellstoffabrikation 
neutral oder etwas alkal. gemacht ist. Das Mittel wird beim Gebraucli mit 8 bis 
10 Teilen W . yermischt. (A. P. 1495074 vom 1/4. 1919, ausg. 20/5. 1924.) Oe l .

Harry P. Bassett, Cynthiana, Kcntwecky, und Thomas E. Banigan, Pliila- 
ladelphia, Kwistseide. Man lost eine CH;,CO- u. eine N 02-Gruppeu enthaltende 
Celluloseyerb. in einem Gemisch von konz. CII3COOII u. Aceton u. yerspinnt die 
Lsg. in verd. CU3COOH. (A..P. 1497321 yom 14/5. 1923, ausg. 10/6. 1924.) Kau.

British Celanese, Ltd. (British Cellulose & Chemical Manufacturing Co., 
Ltd.), London und C. F. R yley, C. W. Palmer und S. A. W elch, bei Derby, 
Kunstseide. Um ein Haarcn der Kunstseidefaden usw. zu yerhindern, bringt man 
sie in einen Schmierolyerband. (E. P. 215417 vom 26/1. 1923, ausg. 5/6. 1924.) K a u .

L. A. van Bergen, Teteringcn, Holland, Kunstfuden. Ais Fiillbad fiir die 
Yiscose wird eine Lsg. eines sauren Salzes mit multivalenten Kationen (Mg) u. einer 
geriugen Mengę Zn-Salz yerwendet. (E. P. 216125 yom 13/5. 1924, Auszug yerofl’. 
16/7. 1924. Prior. 15/5. 1923.) K a u s c h .

S. A. Ogden, Eagle Rock, Califoruien, Trennung aybnaliseher und vegetabilischer 
Fasern. UmWolle aus einem Gemisch dieser u. Baumwolle oder Seide abzutrennen,
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bildet man auf (lor Wollfaser eine Schutzsubstąnz durcli Hindurclifiilireu durcli 
H»S04 (50 Be.) bei etwa 65°. Die Baumwolle lost sieli sebnell u. die Lsg. bildet 
auf den Wollfasern einen Uberzug, der letztere gegen die SSure sehutzt. Dann 
wird die Wolle sebnell gewaselien. (E. P. 214963 vom 10/3. 1924, Auszug veroft'. 
25/6. 1924. Prior. 24/4. 1923.) K au scii.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Piętro Chiaria, Das Drobiem nalionaler Brennstoffe. Ais Benzinersatz zum 

Betriebe von Automobilen eignet sieli gut eine Mischung von Bzu. u. absol. A. 
Es ist grofiter W ert darauf zu legen, daB der A. wirklicli absol. ist, weil das 
mogliclie Misclmngsyerhaltnis sieli sonst sehr yerschlechtert. Wiilirend absol. A. 
sich mit Bzn. in jodem Yerlialtnis niisclien liiBt, triibt sich A. vou 99,5° beim 
Zusatz von 6  Vol. Bzn., von 99° bei 6,3 Bzn., von 98° bei 2 Vol., von 97° bei
1 Vol. n. von 96° bei 0,7 Vol. (Giorn. Farm. Chim. 73. 105—7.) G r im m e .

Robert Dempater Sons, Ltd., Beschreibung einer neuen llorizontalrctorten- 
Anlage. Vff. beschreiben dic von ilineii konstruicrten Anlagen, dereń Verbesse- 
ningen sieli liauptsaclilieli auf den erlcichterten Weclisel der Bclicizung, mit Koks, 
Steinkohlengas oder Generatorgas (je nach den wirtschaftlichen Verliiiltnissen), 
ferner auf dic Form des Bostes, die seitlieh verschiebbare Asclicnfallture, die Kon- 
struktion des Ofengewolbes u. des Wśirmeregenerators, sowie die Wiirmeisolation 
der Anlage bezielien. (Gas Journ. 76. 257—58.) BOr n s t ę in .

K. Bunte, Betriebsmafiige Vergasung von grubenfeuchter erdiger llohbraunkohlc. 
Ofiigige Betriebsverss. mit dem Rolibraunkohlegenerator der FitANCKE-Werke auf 
Gaswerk Frankfurt-West ergaben, daB grubenfcuchte (55% H20) mulinige Kobie 
der Gewerkschaft F r ie d r ic h  b. Uungen anstandslos u. wirtscliaftlicli yerarbeitet 
wurde. (Gas- u. Wasserfacli 67. 344—18.) P p l Cc k e .

P. Fritzsche, Kokerei und fliissige Brennstoffe. Eine zusanimenhangende Dnr- 
stellung der Kokerei, Tecrdest., Urteerdarst. u. der Teer61-Hydrierungs-Verff. 
(Zfselir. Yer. Dtsch. Ing. 68. 593—;99.) BOr n s t e in .

B.osskothen, Die Salzburger Kammerofcnanlage. Der von KOPPERS-Essen er- 
richtetc Ofen besteht aus 2 yertikalen Kammern von je 9 m Holie u. einem mitfleren 
Quersehnitt yon 2,5:0,44 m mit einem Kohlendurclisatz yon je 10 t in 24 Stdn. 
Der Koks wird im Eiitgasungsraum selbst abgeloscbt. Der entstehende Dampf 
durelidringt die li. Koksscliiehten u. zers. sich zu Wassergas, so (laB auf (liese 
Weise dic fiihlbare Wiirme dos Kokscs auch der Entgasung dient. — Yf. zieht 
zur Warmeregeneration den llegenerator dcm Bokupcrator yor. — Die Anwendung 
eines Zentralgenerators fiir die Erzeugung des Heizgases ist yorteilhafter ais die 
yon Einzelgeneratoren. Ob sich Beheizung der Kammern mit Eigengas, mit
Generatorgas oder mit einem Gemische beider empfichlt, ist nach don allgemeinen 
Wirtseliaftsverlialtnissen zu beurtcilcn. (Ztsehr. Ver. Gas- u. Wasserfachmiinner 
Ost. 64. 55—63.) B u k n s t e in .

P. Fritzsche, Uber einige Verkohmgsversuclie mit neuen Ofensystemen. Eine 
Entgcgnung auf die gleichnainigc Abliandlung von E n g ler  (Stalli u. Eisen 43. 
1404; C. 1924. I. 2220). Yf. bereclmet aus den yon EngŁER gegebenen Gas-
analyscn die zugehorigon Heizwerte u. findet, daB dic yon E n g ler  angegebenen
Heizwerte samtlich zu lioch liegen. (Stalli u. Eisen 44. 661 — 62. Bcckling-
hauseu.) B ie l e n b e r g .

H. Illie s , Neuerwigen im Kokereiwesen. (Ygl. S. 1036. SchluB.) (Brennstoff- 
chemie 5. 231—40. Amberg Opf.) B ie l e n b e r g .

A. B,. Pearson , Die Humusbestandteile der Kukle. (Ygl. Journ. Soc. Chem. 
Ind. 42. T. 6 8 ; C. 1923. IV. 32.) Entsprecliend dem 1. c. angegebenen Yerf. wurden
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(lic Huminsubstanzen 5 andercr cngl. Kohlensorteń oxydiert u. zwar zunachst mit 
II0SO4. Die crhaltencn Oxydationsprodd. waren sowolil beziiglicli der Zus. ais auch 
der Eigenschaften einander sehr iihnlich. Der N-Gehalt betrug 0,72—1,17%, der 
O-Gehalt 41,35—45,45%, alle gaben mit W. tiefbraune kolloidale Lsgg. Gegenuber 
der ursprungliehen Substanz ist C durch Oxydation in versehiedener Menge aus- 
getreten, der C-Gehalt ist fast unveriindert geblieben. Wird die Oxydation wciter- 
gefuhrt, indem die mit Br gesiitt. wss. Lsg. mit KOII gekocht u. das Reaktionsprod. 
selilieBlich mittels HC1 gefiillt wird,.so zeigt sich weitere bctriichtliche Abnahme yon C 
u. Zunalime von O, (45,07—51,42%). DieHumine, die vor der Oxydation am reiehsten 
an 0 2 waren, liaben am meisten C Yerloren, bei ilinen zeigt sieli bei der Oxydation 
mit Br u. KOII auch ein erheblieher N2-Verlust. Die N2-Abspaltung erfolgt hier- 
bei in Form fliichtiger Nitrile u. prim. Aminę. C wird ais C03, CHBra u. C20 4I12 

abgespalten. Die aus den Oxydationsprodd. gebildeten Hydrosole gelien in ihrer 
Fiirbung von Braun iiber Carmoisin naeli Orangegelb iiber. Sic werden am besten 
durch Ferrisalz koaguliert. Das Filtrat einer wiederholt mit alk. Br-Lsg. oxydierten 
Probe wurde angesiiuert u. dialysiert, aus dem Dialysat wurde eine harzartige M. 
erhalten, die bei der Dest. u. a. Plienol ergab. Aus diesen Yerss. ergibt. sieli, daB 
die Oxydation der Humine in 2 Stufen yerlaufeu kann; die erste besteht haupt- 
siichlich in 0 2-Afffnabme, die zweite dagegen in einer anfangs geringeren, bei 
wiederliolter Oxydation mit alkal. Br-Lsg. jedocli erheblichcren Zers. des Mol. 
Nimmt man fiir die Humine einen cycl. gebauten Kern an, der wasserstoffreielie 
periphere Gruppen triigt, die durch Losungsmm. nicht zu entfernen sind (ygl. Jones 
u. W iięelek , Journ. Chem. Soc. London 105. 140; C. 1914. I. 1314) so kann man 
yermuten, daB die erste Stufe der Oxydation in einem Angriff auf diesc periplieren 
Gruppen besteht. Wahrend die Humine selbst bei der Dest. Teer liefern, zeigen 
die oxydierten Prodd. ohne die periplieren Gruppen diese Eigenseliaft' nicht. Die 
zweite Stufe der Oxydątion bęrulit auf der Zerstorung der einzelnen Ringe des 
cycl. kondensierten Kernes. Der selilieBlich zuriickbleibende „Kern“ hat bei allen 
untersucliten Probcn annShernd die gleiclie Zus. u. dieselbe Eigenschaften. (Fuel.
3. 297—300. London.) Haberland.

G. E. Fozw ell, Der plasłisehe Zustand der Kohle. I. Teil. . Die plastische 
Kurve. (Vgl. Journ. Soc. Chem. Ind. 40. T. 193; C. 1921. IV. 1345.) Bei der 
Bereelinuug des Widerstandes, den ein Gasstrom bei der Verkokung in dem Koks- 
ofen mit zunchmeuder Temp, erfahrt, liatte sich gezeigt, daB mit steigender Temp. 
der experimentell gemessene W ert stiirker anstieg ais es die theoret. Berechnung 
des Yfs. erforderte. Die Ursache dafiir ist ein Plastiscliwerden der Kohle wahrend 
der Zers. bei hoheren Tempp. Vf. untcrsucht nun den EinfluB iiuBerer Faktoren 
auf den Verlauf .der „piast, Kurve“ (Abluingigkeit des Widerstandes eines Gas- 
stromes bei seinem Weg durch eine gegebene Kohlenmenge yon der Teinp.). Verss. 
iiber eine verschieden starkę Beschleunigung des Temperaturanstieges ergaben, diiB 
je rascher der Temperaturanstieg erfolgt, desto starker der Widerstand des Gas- 
stromes in dcm piast. Gebiet bei etwa 450° wiichst. Desgleichcn begiinstigt eine 
Verkleinerung der TcilchengroBe wie auch ein Zusammendriicken der Kohlenmasse 
diesen piast. Zustand. Das Maximum der Ivurve, wclches die Temp. der groBten 
Plastizitiit angibt, liSilgt von der Kohlensorte ab. (Fuel 3. 122—28.) B e c k e r .

G. E. Foxw ell, Der plcistische Zustand der Kohle. II. Tcil. Der Weg der 
Gase im Kokso fen. (I. vgl. yorst. Ref.) Vf. gibt eine matliemat. Ablcitung fiir den 
Weg, den ein Gas im Koksofen beschreibt u. priift seine Theorie an zwei yer- 
schiedenen Kohlesorteii. Es ergibt sich daraus, daB wiihrend der ersten Stufen 
der Vcrkokung alles Gas nach innen streiclit, u. daB das Yerhiiltnis der Wider- 
stiinde gegen das Durchstreichen der Gase an der Wand u. in der Mitte des Ofens 
yom Hoden bis zur Spitze kontinuierlich abnimmt. Das relatiye Yol. der Gase
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hiingt von der Zeit ab, wclchc seit der Fiillung der Charge verstrichen ist. Wahr- 
scheinlich springt der Koks nicht eh er von der Ofenwand ab, ais bis die ganze 
Kohle den piast. Zustand durchschritten hafc. B ei manehen Kolilen ist der "Wider- 
staud der piast. Schicliten sehr klein. (Fuel 3. 174—79. 206—-10.) B e c k e r .

—, Korrosionsbckampfung in Gasanstalten. Die durch Korrosion bedingten 
Schiidigungen in Gasanstalten u. ihren Nebenbetrieben, sowie dic Mittel, diese 
Schiidigungen moglichst gering zu gestalten, werden besprochcn, (Chem. Metallurg. 
Engineering 31. 47—50.) I I aberla n d .

C. A. Sclinerr, Innere Korrosion von Gasbehaltern. Mitteilung von Analysen-
proben aus zerstorten Gasbeliiiltcrn (Korrosion durch II2S, 0 2 oder Cyanyerbb. im 
Leuchtgase). Bei sorgfiiltiger Eeinigung des Gases ist die innere Korrosion des 
Gasbeh&lters zu vermeiden. (Gas Journ. 166. 175.) N a p h t a ł i.

E. H. Rhodes und E. B. Johnson, JElektrolytische Korrosion in einem Wasser- 
gasbehalter. Genaue Unterss. ergaben, daB die Korrosion nicht auf die Wrkg. gel. 
0 2 zuriiekzufuhren war, soridern daB eletftrochem. Yorgiinge, bedingt durch gewisse 
Bestandteile des W ., in Pragę kommen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 575. Itliaca 
[U. Y.].) G r im m e .

W. B ehling, Die Braunkohlenstaub-Erzcugungs- und Fcuemngsanlagen der 
Stahlwerk Becker Akt.-Ges. TVillicli. (Stahl u. Eisen 43. 393—98.) N a ph ta łi.

R. Klasson, Ilydrotorf. Das Hydrotorf-Vcrf., auch ais „finnisches11, „d;inisches“ 
oder „Spritz“-Verf. bezeiclinet, ist bei Bogorodsk in RuBland ausgearbeitct worden 
u. venvendet fiir Gcwinnung u. Forderung des Torfes nur Maschinenanlagen. Das 
Torfmoor wird durch kriiftige Wasserstrahlcn abgebaut u. in Torfbrei verwandelt, 
der durch Torfsaugerturbinen u. Yerrcibcr verarbeitet u. sclilieBlieli dureli Schlamm- 
lcitungen. nacli dcm Trockcnfelde befordert wird. Ais Vorteilc des Verf. sind be- 
sonders liervorzuhebcn: dic Icichte Zentralisierung des Bctriebes; die Moglichkcit, 
die Trockenfelder beliebig nalic an das Kraftwerk zu legen; die beliebige Form- 
gebung fiir die Soden; dereń groBe Festigkeit u. die leiclite Bearbeitung der brci- 
artigen Torfmasse mit clicm. Rcagcnzien. Der chem. koagulierte Torf liiBt sieli 
mcchaniscli entwiissern, cr gelangt nach Passiercn einer Reihe von Entwasscr.ungs- 
mascliinen in die groBe Prcsse, Bauart M a d rtjc k , u . soli so bis auf 60—65% W. 
entwiissert wTerden. Nachtraglicli werden diese Torfkuclicn in Wolfen zerrissen 
u. mit den Abgasen u. dem Abdampf der Zentrale in Fornjcl- u. Rohrentrocknern 
getrocknet, um dann in Pulyerform unter Vcrwendung gecigneter Dusen unter den 
Kesseln zu yerbrennen. (Ztschr. Vcr. Dtscli. Ing. 6 8 . 601—05.) B O rn s te tn .

—, Wie die Petroleumindusłrie ilire Korrosionsprobleme lost. Auf Grund einer 
Umfrage unter zahlreichen Petroleumteclinikern yeroffentlichen dic Ilerausgeber 
untengenannter Zeitschrift eine kurze Zusammenstellung der prakt. angewandten 
YerfiP. um Korrosionserscheinungen in der Petroleumindustrie so weit wie moglich 
auszuschalten. Alle Einfliisse, die von der Gewinnung bis zur Lagcrung des raffi- 
nierten Petroleums ais korrodierend wirkeud in Frage kommen, werden besprochen. 
(Cliem. Metallurg. Engineering 31. 42—46.) I I aberla n d .

D. B. Dow und C. E. R eistle, Absorption von Erdgas und L uft in Roh- 
petroleum. Yff. bestimmten die Loslichkeit von Erdgas u. Luft in Roherdol, indem 
sie die Gase unter ycrschiedenem Druckc in dem Ol lostcn u. nach Aufhebung des 
Drucks das gel. gewTesene Gas maBen. Die so erhaltenen Kurven fiir dic Menge 
gel. Erdgases oder gel. Luft im Verlialtnis zum Drucke zcigten sich fiir ver- 
schiedenc Óle ahnlicli, aber die gel. Gasmengen waren yerschicden bei Roholen 
yerschiedenen Charaktcrs. Im Durchsclinitt p oduziert ein Olbrimnen ca. 1200 Cbf. 
Gas p. BI. Ol, selteu weniger ais 200—300 Cbf. p. BI. d. li. sehr viel melir, ais 
das Ól losen kann. Dieser GasiibcrschuB ist infolge der fortsclireitenden Druck-
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entlastung aus dem untcn bleibenden Ol entwichen. Die Durehrechnung eines 
auf Durehschnittszahlen berulienden Beispiels ergibt, daB der Bruehteil an Roliol, 
der nach Entweichen des Uberdrucks aus dem olfiihrenden Sande untcn bleibt, 
mindestens 840/o betrSgt. Dieses „tote“ Ol kann liiiufig noch teilweise kUnstlieh durch 
Vakuumpumpen, Verwendung komprimierter Luft oder durch Ausseliwemmen mit 
W. gewonnen werden. (Mining and Metallurgy 5. 336—37. Bureau of Mines.) BOr n s t .

B. T. Brooks und H. 0. Parker, Die flućhtigc, gdbfdrbcndc Substanz in gc- 
kracktcn Gasolinen. (Ygl. B r o o k s , Bock Products 27. 35; C. 1924. I. 604.) Bei 
gekraekten Gasolinen stort sehr die gelbe Farbę des Prod., welche bei allen unter- 
suehten Ausgangsmaterialien auftritt. Es ist nicht unwahrschcinlich, daB der 
Korper diolefinartiger Natur ist. (Ind. and Engin. Chem. 16. 587—88. New York 
[N. Y.].) G r im m e .

Thomas M idgley und C. A. Hochwalt, Fcrroselenid ais Kontaktkatalgsator 
im Kraekprozcfi. Eisenspane n. Se werden iu atomist. Verhaltnis im Eisentiegel 
gegliiht, die erkaltete M. wird gepulyert* mit Kerosin zu diinner Pastę angeriihrt 
u. auf Bimssteinstucke von 1,3—2 cm GroBe aufgetragen. Die damit gekraekten 
Ole ergaben hóliere H2S04-Absorption u. hólieren Gelialt an nitrierbaren Bestand- 
tcilen. Die Ole sind hellgelb gefarbt, wahrend sie sonst braun bis schwarz aus- 
fielen. (Ind. and Eiigin. Chem. 16. 365-—66. Dayton [Ohio].) G r im m e .

H. N. Calderwood jr., Kuliler zur Destillation von Ólen mil weiten Siedepunkłs- 
grenzen. Dor App. besteht in der Hauptsachc aus 3 liintereinandergeschalteten 
Liebigkiihlern von insgesamt 1100 mm Liinge u. einen in den Kreislauf des mittleren 
Kuhlers eingeschalteten > aufrecht stehenden Schlangenkuhler, welcher oben das 
Thermometer triigt. Es gelingt damit leicht die Kiihlwassertemp. so zu regeln, 
daB Ole mit Sicdepunktsgrenzen zwischen 35 u. 270° dest. werden konnen. Naheres 
zeigt die Fig. des Origiuals. (Ind. and Engin. Chem. 16. 576—77. Madison [Wis.].) G r .

•Ir. D. W. Sissingh, Dic Behandlung von mexikanischen Óldcstillaten nacli dem 
,,Doctor Treątment“. Das Entschwefeln von mexikan. Destillaten nach dem 
„Doctor Treatment11 (Eaffination mit alkal. Pb-Lsg. unter Zusatz von S-Blumen) 
hat nur geriugen Erfolg, u. darf nur angewendet werden, wenn das Ol keinen S 
lost, da sonst sogar eine Erhohung des S-Gehaltes eintreten kann. (Brennstoff- 
chemie 5. 234. Delft, Techn. Hoehschule.) B ie l e n b e r g .

B. T. Brooks, Dic Natriumplumbii- oder Doctorprobc von Gasolinen. Vf. be- 
kampft die Annahme, daB ein positiver Ausfall der Natriumplumbitrk. durch einen 
Gelialt an Schwefelverbb. bedingt sei. Er haU sie yielmclir fiir eine Bk. auf 
Perosyde. (Ind. and Engin. Chem. 16. 588. New York [N. Y.].) G r im m e .

L. Gurwitsch, Uber die Adsorption von llarzstoffcn und Paraffmen. (Experi- 
menteller Teil von N, Tschernojukow.) Vff. zeigen, daB Harz- u. Asphaltstoffe 
yon Florida- u. Infusorienerde stiirker adsorbiert werden ais Paraffine, u. daB in 
der Paraffingruppe die Adsorption mit steigendem Mol.-Gew. zunimmt. (Petroleum 
2 0 . 903—4. Baku.) B ie l e n b e r g .

Kenneth P. Monroe, Flusńgkeitmnregehnd^igkeiten in raffinierten Miheralolen. 
(Vgl. BlNGHAM, H y d e n  u .  H oo d , Ind. and Engin. Chem. 16. 25; C. 1924. I. 1723.) 
Kritik der Veroftentlichung B in g iia m s  u .  seiner Mitarbeiter. Diese haben nicht 
mit Naturolen, sondern mit Misehungen gearbeitet. (Ind. and Engin. Chem. 16. 
534—35. Penns Grove [N. Y.].) G r im m e .

E. C. Bingham, Fliissigkdtsunregehndfiigkeiten in raffinierten Mineralolen. 
(Vgl. vorst. Bef.) Riickweisung der Kritik M o n r o e s . (Ind. and Engin. Chem. 16. 
535. Easton [Pa.].) GbIMME.

E. H, Leslie und J. C. Geniesse. Spezifische Warme von Schmierolen. Vff. 
bestimmten die spezif. Wiirme yerschiedener Schmierole bei Tempp. zwischen
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37,78 u. 143,33° u. stellten dabei fest, daB je nach der Temp. des Yers. die er- 
haltenen Wcrte um 35—40% scliwanken konnen. GesetzmaBigkeiten lassen sich 
bis jetzt noch nicht ableiten. Ein prakt. App. zur Best. < der spezif. Wiirme ist an 
einer Fig. besclirieben. (Ind. and Engin. Chem. 16. 582—83. Ann Arbor [Mich.].) Gr.

D. P. Barnard, H. M. Myers und H. 0. Forrest, Der Mechanismus des 
Schmierens. III. Die Wirkung der Sehlupfrigkcit auf das Verhalten von Lagcrzapfcn. 
(II. Mitt. vgl. Journ. Ind. and Engin. Chem. 14. 683; C. 1922. IY. 969.) Die Verss. 
ergaben, daB die Schmierkraft proportional der Schliipfrigkeit steigt, doch sind die 
Steigerungen fiir n. Schmierole nur gering. Ein prakt. App. fiir Laboratoriums- 
verss. wird besclirieben. (Ind. and Engin. Chem. 16. 347—50. Cambridge [Mass.].) G r.

P. Lebeau und P. Marmasse, tlber die Menge und dic Natur der Gasc, die 
von festen Brcnnstoffcn unter Einwirkung der Wćirmc und des Vakuum$ abgegcben 
werden. IAgnite. (Vgl. L e b e a u  , S. 572.) Es sind fiir 7 franzos. Lignite die Er- 
gebnisse der trockenen Dest. im Vakuum mitgeteilt: die Menge des Koks, des 
Teers, der Gasc u. die Zus. der bis 1000° entwickelten Gase (H2, CO, CH„ hóhere 
gesiitt. KW-stoffe, C£H3n, C02, IIjS u. N2.) Die groBte Gasmenge wird bei 700 
bis 800° abgegcben. H„ erscheint im Gas oberhalb 400°, die Temp. seiner schnellsten 
Entw. fiillt mit der Temp. der groBten Gasabgabe zusammen, die Gcsamtincnge 
von H2 yariiert von 8—12 kg/Tonnc. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 178. 2101 bis 
2103.) B ik e r m a ń .

— , Wie der Holzdestillateur Korrósioneh vermeidet. Dic bei' der Ilartholzdest 
auftretenden Korrosionsschiiden, die hauptsiiehlich auf CIi3COOH (fl. oder dampf- 
fórmig) zuruckzufuhren sind, lassen sich durch Benutzung von Cu- oder HolzgefiiBcn 
vcrmeiden. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 52—53.) H a b er  la n d .

Rudolf Sieber, Fciierungskontrolle bei Anweiidung von JIoU ais Brennstoff. 
Vf. gibt Formeln u. Kurven zur Berechnung des Schornsteinverlustes durch h. 
Abgasc u. des Wiirmeverlustes durch ungeniigcnd verbrannte Gase (CO) bei der 
Heizung von IIolz mit verschiedcnem Feuchtigkeitsgehalt. (Zellstoff u. Papier 4. 
147—49.) BOr n s t e in .

Robert Calvert und Lyle Caldwell, Warmecerlust durch Ofenwdnde. Die 
GroBe des Warmcverlustes hiingt ab von der Temp. des Ofens, der Differenz 
zwisclien dieser u. der AuBenluft, der Starkę der Luftzirkulation, der Gestalt u. 
Farbę der Ofeuwand u. ihrem Materiał. Die Metliodcn der Wiinneleitfiihigkeits- 
messung werden besclirieben. Dureli sinngemaBe Isolierung lassen sieli bis zu 40% 
Warme sparen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 483—90. Lompoc [Calif.].) G r im m e .

M. Brutzkus, Beitrag zur Theorie der Motorbrennstoffe. Aus der Anwendung 
des Prinzips, daB durch die Vermelmmg des auf einem System, chem. Verbb., die 
miteinander reagieren konnen, lastenden Druckes man den AnstoB gibt zu einer 
Rk. in dem System, die mit einer Vermindcrung der Mol.-Zahl verbunden ist u. 
umgekehrt, auf die Yerbrennung in Motoren folgt: Fiir Brennstoffe, dereń Ver- 
brennung mit einer Verringcrung der Mol.-Zahl yerbunden ist, ist die yorteilhafteste 
Yerbrennung dic, welche sieli unter dauernd waeliscndem Drucke yollzieht, was 
leicht wiihrend der Kompression vor sich geht. Die Brennstoffe, dereń Yerbrennung 
mit einer VergroBerung der Mol.-Zahl yerbunden ist, brennen am yorteilhaftesten 
unter einem dauernd abnehmenden Drucke, was leicht wiihrend der Expansion vor 
sich geht. Die oline Veriinderung der Mol.-Zahl yerbrennenden Stoffe werden in 
beiden Fiillen gleich yerbrennen. Bei allen gasformigen Industriebrennstoffen, wie 
Leuchtgas, Koksofengas, Generatorgas (aus Koks, Anthracit oder Braunkohle), 
Hocliofengas wird die Mol.-Zahl durch die Verbrennung yerringert, diese wird man 
also yorteilhaft bei wachsendem Drucke, wiihrend der Kompression, yerbrennen. 
Gase wie CjIIj, C3H8, C41I10, dic durch die Verbrennung ihre Mol.-Zahl yermchrcn,
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verbrennt man besser bei stetig abnehmendem Drucke, wahrend der Expansion. 
Bei Gasen endlicli wie CII., u. C2I I (, die oline Anderung der Mol.-Zahl verbrennen, 
hat die DruckSnderung keinen EinfluB; sie yerbrennen in den Motoren sebr 
langsam. Diese yerbreilnt man in der Prasis wahrend der Kompression mit einem 
groBen Vorsprung vor der Ziindung; trotzdem setzt sieli die Yerbrennung bis in 
die Expansion fort. Bei allen fi. Brennstoffen ist die Verbrennung mit einer Ver- 
mebrung der Mol.-Zahl verbunden, man hat sie also wahrend der Expansion zu 
yerbrennen.

Eine weitere wichtige Begel fiir die Yerwendung yon Brennstoffen in Motoren 
mit innerer Yerbrennung lautet: ein Brennstoff eignet sich um so mehr, je  groBer 
die Anderung der Mol.-Zahl durch dic Verbrennung ist. — Mit der Vermelirung 
der Mol.-Zahl gelit auch eine Vol.-VergroBerung Hand in Hand. — Je groBer die 
Zalil der H-Atome im Verhiiltnis zum C im Mol. einer Verb. ist, um so groBer ist 
auch die Yol.-Yermehrung bei der Yerbrennung; daher cignen sich die KW-stoffe 
der Pettreihe u, die hydrierten der aromat, besser ais die einfaclien aromat KW- 
stoffe. (Buli. Soe. encour. industrie nątionale 136. 397—425.) B o r n s t e in .

Camille Anguenot, U ber Naphthalinmotore. Eohnaphthalin eignet sich wegen 
seines Ólgehalts besser ais Reinnaphthalin zum Betriebe von Motoren. Naphthalin- 
lo s u n g e n  gaben kein prakt. Resultat, wohl aber g e sc lim o lz e n e s  Naphthalin. 
Der Motor wird mit Bzn. oder Bzl. in Gang gebracht u. durch die Hitze der Aus- 
puffgase das Naphthalin gesehmolzen. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 90. 57—71.
1923.) N a p iit a l i .

J. D. Davis und Palmer B. Place, Thermalrcaktionen von Kohle wahrend der 
Terkokung. Die Methode von H o l l in g s  u . Co bb  gibt brauchbare Resultate, welche 
sich mit den Werten der direkten Best. im Caloriineter mit konstantem Vol. ver- 
gleichen lassen. Brauchbare Vergleichswerte liefert auch die Best. der masimalcn 
Destillationstemp. (Ind. and Engin. Chem. 16. 589—92. Pittsburgh [PA.].) G r im m e .

— , Bestimmung von Schwefel in Kóhlc. (Foundry 52. Data Sheet Nr. 530.) S a c h s .

H. F. Yancey und S. W. Parr, Sćhwcfelformen in Kohle. Verteilung und 
Priifung. Die mit Kohlen aus Illinois u. Alabama ausgefiihrten Verss. zeigen, daB 
Pyritschwefel sehr uuregelmaBig in der Kohle yerteilt ist, wahrend dic Verteilung 
von organ. Schwefel im Yergleich hierzu mehr gleiebimiBig ist. Hohcr Gehalt 
spricht im allgemeinen fiir viel organ. Schwefel. Nur der Pyritschwefel liiBt sich 
mechanisch durch Flotation bestimmen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 501—8. 
Urbana [111.].) G r im m e .

R. V iew eg, Zur Bestimmung der SchniermiUelreibung. Vf. besclireibt eine 
Methode, welche gestattet, den Reibungsyerlust in beliebigen Lagern u. bei be- 
liebigen Schmiermitteln auf .Grund einfacher Temp.- u. Leistungsmessungen im 
Betrieb zu bestimmen. Nach Ansielit des Vf. wird es nunmehr moglich sein, den 
Mechanismus der Schmierung in prakt. Fiillen zu erforsclien, u. die noch um- 
strittenen GesetzmiiBigkeiten festzustellen, naeh denen die Zapfenreibung yon 
physikal. u. chem. Daten insbesondere der Yiscositiit der Sehmiermittel abliangt. 
(Petroleum 20. 899—903. Charlottenburg.) B ie l e n b e r g .

George W. Loeber, Waukegan, Ul., Mittel zum Entfernen von Kolile- und 
Rupablagerwigen. Um aus Retorten, Ofen, Ofenrohren oder sonstigen Verbrennungs- 
yorr. u. dgl. Kohle u. RuB zu entfernen, yerwendet man eine Mischung von Zink- 
erzkonzentrat u. Markasit oder Eisenpyrit. Wenn ein derartiges Gemisch auf die 
yerunreinigten Fliichen gebracht u. dort erhitzt wird, so sollen sich Gase u. Diimpfe 
entwickeln, welche nach kurzer Zeit alle Kohle- u. RuBablagcrungen beseitigen. 
(A. P. 1493554 yom 13/10. 1922, ausg. 13/5. 1924.) O e l k e r .
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W. W. Stenning, W. H. Beasley und Minerals Separation, Ltd., London, 
Kohlebriketts. Man suspendiert feinzerteilte Kohle in W., mischt ein Bindemittel 
(feinzerteiltes Pech mit oder ohne Naphthalin, Teer usw.) hinzu, erliitzt u. riilirt, 
um die Luft auszutreiben. Dann wird dic M. in einen rotierenden, wagerechten 
Zylinder eingebracht u. darin auf den Kp. erhitzt. SelilieBlich wird sie h. brikettiert. 
(E. P. 185216 vom 31/5. 1921, ausg. 28/11. 1922.) K a u s c h .

S. R. Illingw orth , Bryn Fedwen, Radyr, Glamorgansliire, Berstellung von 
KohlenbHketts. Kohle oder ein Gemiscli von backender u. nicht backender Kohle 
wird mit etwa 5°/0 Peeh gemisclit. Die Miseliung wird zu Briketts gepreBt, welche 
man alsdann 50—100° iiber die Zers.-Temp. der harzigen Substanzen in der Kohle 
erhitzt, jedoch nicht iiber 600° bezw. 750°, je  nachdem leichte oder scliwere Peclie 
zur Verwendung kommen.. (E. P. 212663 vom 18/12. 1922, ausg. 10/4. 1924.) Oel.

M. Klótzer, Dresden, Trockene Destillation. Zur Erzeugung von Teeren, Gasen 
u. anderen Destillationsprodd. aus Kohle, Torf u. dgl. leitet man das Materiał in 
diinnen Scliichten iiber in einem Ofen angeordnete yibrierende Flachen von groBer 
Liinge. (E. P. 212818 vom 24/7. 1923, ausg. 10/4. 1924.) O e l k e r .

George A. Martin, Earl W. Mc Inturff und W illiam  T. Stoli, Marslifield, 
iibert. von: Henry C. Diers, Marslifield, Oregon, Brennstoff. Man unterwirft ein 
kohlenstoffhaltiges Materiał der destruktiven Dest., wodurcli eine karbonisierte M. 
in Form kleiner poroser Stiicke erlialten wird. Diese breitet man auf einer harten 
Flfiche aus, vermisclit sie in h. Zustande mit Teer o. dgl., walzt sie mit schweren 
h. Walzen, dereń Oberfliichentemp. iiber dem Kp. des W. liegt, aus u. zerteilt die 
so erlialtene liarte Brennstofftafel in Stiicke yon gewiinseliter GroBe. (A. P.
1493667 vom 14/3. 1921, ausg. 13/5. 1924.) O e l k e e .

H. Dupuy, Paris, Brennstoff. Ein Gemiscli von fetter u. magerer Kohłe wird 
mit schweren Teerolen o. dgl. zu einer Pastę verarbeitet, die dann getrocknet, kom- 
primiert u. in einem Ofen erhitzt wird. (E. P. 213560 vom 17/3. 1924, Ausz. yeroff. 
21/5. 1924. Prior. 29/3. 1923.) Oe l k e e .

Carl S till, Recklinghausen, Licgender Koksofcn mit scnlcrechten Beizziigen, 
denen das Heizgas unten u. die Verbrennungsluft ebenfalls von unten her durcli 
senkrechte Binderkaniile u. mehrere in yerschiedenen Hohenlagen angeordnete Luft- 
ausliisse zugefiihrt wird, dad. gek., daB die lichten Offnungsweiten dieser Luft- 
ausl!isse yon unten nach oben hin zunehmen. — Es wird hierbei eine besondere 
GleichmiiBigkeit der Wiirmeabgabe der Verbrennungsgase iiber den ganzen Heizzug 
erzielt. (D. R.. P. 396559 KI. lOa yom 2/8. 1923, ausg. 4/6. 1924.) Mat.

R eginald H. Eurdick, Flushing, N. T., Gewitmung von Gas, Teer, Ólen und 
iihnlichen Produkten aus kohlenstofflialtigeni Materiał. Das Materiał wird in fein 
verteiłtern Zustande zusammen mit einem katalyt. wirkenden Mitteł, z. B. Kalk, in 
einer unter Vakuum stehenden Retorte der Einw. von Gas u. Dampf unterworfen. — 
Es sollen hohere Ausbeuten an Gas, Olen u. dgl. erlialten werden. (A. P. 1495776 
yom 18/4. 1919, ausg. 27/5. 1924.) O e l k e r .

Riitgerswerke Akt.-Ges., Berlin, Behandlung von Teer und Teerolen. Man 
yermischt den Teer oder die Teerole mit in W. 1. Salzen organ. Basen, z. B. organ, 
oder anorgan. Salzen des Pyridins oder seiner Homologen, Salzen der primiiren, 
sekundaren oder tertiarcn Aminę der aromat. Reilie usw. Es bilden sich hierbei 
zwei Sehichten, yon denen die eine das neutrale Ol u. die andere das Salz u. die 
Phenole enthśilt. (E. P. 213249 yom 14/3. 1924, Ausz. yeroff. 14/5. 1924. Prior. 
24/3. 1924.) r Oe l k e r .

L’Air Liquide, Soc. Anon. pour l ’Etnde et l ’Exploitation des Procedes
G. Claude, Paris, Beinigung von Leuchtgas. Das Gas wird, ohne das Bzl. zu entfemen, 
komprimiert u. auf Lufttemp. gekulilt, das sich hierbei bildende Gemisch yon &.
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KW-stoffen u. W. abgeschieden u. das riickstiindige Gas gekiihlt u. gereinigt, indem 
man es durch einen Wiirmeaustauschapp. leitet, in welchem Eestbestandteile des 
Bzl. n. seiner Homologen kondensiert werden. Man liifit das Gas in den Warme- 
austauschapp. von unten nach oben zirkulieren, wShrend das Kondensat sich von 
oben nach unten bewegt, wo durch das Gas einer Bektifikation unterworfen wird. 
(E. P. 214196 yom 1/1. 1924, Ausz. yeroff. 4/6. 1924. Prior. 10/4. 1923.) Oe l k e r .

Eriedrich Eikenroth, Heringen a. W erra, Acetylen - Erzeugungsanlage mit 
einem vom Gasglockenstande bceinflufiten AbschluBorgan des Carbidbelialters. Die be- 
kannten Anlagen mit einem derartigen AbschluBorgan, das sich zwischen dem 
Carbidyorratsbehalter u. dem BeschickungsbehSlter befindet, leiden an dem tjbel- 
stand, daB das AbschluBorgan durcli die yerscliieden hohe Anfiillung des Carbid- 
behiilters ungleiclimiiBig belastet wird, u. daB das Carbid sich leicht einklemmt. 
Diese Ubelstiinde werden gemiiB der Erfindung durch eine seitliche Versehiebung 
der vom AbschluBorgan yersclilieBbaren ÓfFnung unter einer winklich zu einer 
Trichterwandung des Vorratsbehalters stehenden Yerlangerung dieser Wandung, 
sowie durch eine Neigung des Schiebers nach der Offnungskante yermieden. (D. B. P. 
381288 KI. 26 b vom 3/6. 1921, ausg. 17/6. 1924.) O e l k e r .

Caspar Lapzinski, Hannover, Acetylenentwickler mit yorgeschaltetem Gas- u. 
Wasserbehiilter, der mit einem Druckrolir yerbunden ist, dad. gek., daB das auf- 
steigende W. den GasauslaB des yorgeschalteten Behiilters durch ein Scliwimmer- 
yentil abschlieBt Es wird dadurch yerliindert, daB W. in den Reiniger gelangt. 
(D. R. P. 398729 KI. 26b vom 30/5. 1922, ausg. 19/7. 1924.) Oe l k e r .

Thomas Greig Ironside, Edinburgh, Destillieren von Ólschiefer, Kohle u. dgl. 
Die bekannte Dest. unter Beimiscliung fester Korper, welclie soweit yorgewiirmt 
sind, daB die Dest. lediglich durch sie bewirkt werden kann, wird in der Weise 
ausgefuhrt, daB das Dest.-Gut u. der Wiirmetrager bei entsprechender Zerkleinerimg 
z u einem homogenen Gemenge vermischt werden. Ais Warmetrager werden dabei 
Sand, Magnetit u. zerkleinerte Dest.-Buckstande yerwendet. Es wird eine sclinelle 
u. durchgreifende Warmeubertragung erzielt u. infolgedessen der Dest.-Yorgang be- 
schleunigt. (D. B.. P. 399032 KI. 10 a vom 31/12. 1921, ausg. 18/7. 1924. E. Prior. 
1/9. 1921.) O e l k e r .

B,obert Joseph Lacau, Paris, Ifcrstellung eines kunstlichen Bitwnens aus Stein- 
kóhlengoudron, 1. dad. gek., daB das' Goudron zur Fiillung des freien C init Boh- 
benzin, Bzl. oder leichten Ólen behandelt wird, u. daB nacli dem Eiltrieren oder 
Dekantieren die klare Lsg. dest. wird. — 2. dad. gek., daB das nach der ersten 
Dest. zuriickbleibendes Bohbitumen dest. wird, bis der Biickstand den gewunscliten
F. liat. — Die Erzeugnisse besitzen dieselben Eigenscliaften wie die natiirlichen 
oder die Petroleumbitumina. (D. B. P. 399280 K I. 80b vom 29/3. 1923, ausg. 
22/7. 1924.) K O h l in g .

August Streppel, Berlin, und M ineralólgewiunung G. m. b. H., Berlin- 
Dalilem, Verfahren und Vorriehtung zur fortlaufenden zicanglaufigen Extraktion. Die 
zu estraliierenden bituminosen, teer-, 61- oder fettlialtigen Stoffe werden durch ein 
das Losungsm. enthaltendes GefSB mit zwei kommuniziercnden Schenkeln mittels 
einer oberhalb der Eintrittsstelle des Extraktionsgutes angeordneten Nachschub- 
yorr. gedriingt. Dic Nachschtibvorr. bestelit aus einem liin- u. liergehenden u. 
dabei die Einmundungsstelle der Extraktionsgutzuleitung uberstreichenden Kolben, 
dem zwcckmaBig eine schnelle Aufwiirts- u. langsame Abwiirtsbewegung gegeben 
Wird. (D.B,.P. 397333 KI. 23b yom 9/11. 1922, ausg. 24/6. 1924.) Ma i .

Edgar G. Behr, Detroit, V. St. A., Schmiermittel fur zu ziehende oder zu 
walzende Metalle, beateliend aus Litliopon, Seife, Harzol u. Paraffinol, zweekmfiBig 
20—25°/0 Litliopon, 15—20% Seife, verteilt in einer Mischung von % Harz- u. % 
Paraffinol. (A. P. 1491127 vom 16/9. 1921, ausg. 22/4. 1924.) K O h l in g .
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James L. Dillon, Lee Bond und Otto Hesse, Leavenworth, V. St. A., Selmiier- 
mittel. Holzmelil, Asbestpulyer, Gnipliitpuhrer, Zement, gepulyerter Glimmer, 
Schwcfel u. Blut werden zu einem Brei von brotteigartiger Ziihigkeit gemischt u. 
den zu schmierenden Gegenstanden entsprechend geformt. (A. P. 1491466 vom 
18/12. 1922, ausg. 22/4. 1924.) K O h l in g .

Carbide & Carbon Chemicals Corporation, New York, iibert. yon: Harry
D. Edwards, Larchmont, N. T., Schmiermittel fiir Kalteerzeugungsmaschinm, welclies 
aus Glykolen u. Graphit oder aus Glykolen, Glycerin u. Graphit zusammengesetzt 
ist. Dieses Schmiermittel lost die in Kiiltemascliinen zur Anwendung kommenden 
Gefrierfliissigkeiten nicht auf, so daB es seine schmierenden Eigenschaften aucli 
bei langem Gebraucli nicht yerliert. AuBerdem wird seine Yiscositat durch die 
Kiilte nicht wesentlich erhoht. (A. P. 1498 021 yom 26/8. 1922, ausg. 17/6.
1924.) Oe l k e r .

E. B. Badger and Sons Company, Boston, Mass., iibert. von: Harry
C. Merriam, Newton, Mass., Destillation von Pyróligninsaure und Yerdanipfuńg 
der bei der Neutralisation des Desłiltats gewonnenen Kalkacctatlomng. Die rohe, 
bei der Holzdestillation gewonnene PyroligninsSure wird, um sie von Teer u. dgl. 
zu befreien, einer weiteren Dest. unterworfen. Das Destillat wird durch Absitzen- 
lassen yon Ólen befreit u. dann mit Kalkmilch neutralisiert. Man dest. dann ein 
zweites Mai, um Methylalkohol, Aceton etc. yon der Kalkacetatlauge zu trennen 
u. dampft nun die letztere in. eińer besonderen Pfanne ein, wobei man die Diimpfe 
yon der erstei} Dest. der Pyrolignins&ure zur indirekten Erwiirmung der Pfanne 
ausnutzt. (A. P. 1496649 yom 20/9. 1920, ausg. 3/6. 1924.) O e l k e r .

Herman L. Einnegan, Sioux Falls, South Dacota, Mittel zur Fmtfcmung und 
Yerhinderung von Ablagerungen in Yerbrcnmmgslcraflmaschinen, welches aus
2 Gallonen leichtem Zylinderol, 1 Gallone Bzl., 1 Pfund A. u. 1 Pfund Naphtalin 
bestelit. Das Mittel wird dem Brennstoff zugesetzt mit der Wrkg., daB eine 
Schmierung der oberen Zylinder erfolgt u. Kohlenteilchen sich infolgedessen an 
den Waudungen derselben nicht ablagern konnen. (A. P. 1494678 yom 24/6.
1922, ausg. 20/5. 1924.) Oe l k e r .

Max R itter und Heinrich Bargehr, Zurich, Feueranziinder. Entstaubte 
SagespUne yon gleichmUBiger Kornung werden einer Trocknung unterworfen, wo- 
rauf 9,5 kg dieser SpJine mit einer Mischung von 5 kg Koloplionium u. 5 kg 
natiirliehem Ficlitenharz zu einem dickfl. Brei angeriihrt werden. Dieser Brei wird 
nach Verdampfung etwa noch yorhandenen W. iu Formen zu einem Korper gepreBt, 
der aus mehreren durch diinnwandige Teile yerbundenen PreBlingen bestelit, die 
je  einen Feueranzunger bilden. Jeder dieser PreBlinge ist an einem Ende, zwecks 
leichter Entziindung, mit einem Ziindsatz yersehcn. (Schwz. P. 103178 yom 23/11.
1922, ausg. 16/1. 1924.) O e l k e r .

XX. ScliieG- und Sprengstoffe; Zundwaren.
Louis Desvergnes, Prufung eines Kanonenpulvers aus dem ersten Kaiserreiche. 

Zwei Proben enthielten (“/o): KN03 75,26 u. 75,23, C 13,15 u. 13,07, S 11,59 u.
11,70. Die Kohle sah schwarz aus; der Entflammungspunkt lag iiber 430°. Der 
Salpeter entliielt (°/0): KNOa 99,90, Ca(N03)2 0,11, Chloride Spuren, Sulfate 0. Der
S sah hellgelb aus, F. 113,4°. Die Bestandteile des Pulyers waren also sehr rein. 
(Ann. Cliini. analyt. appl. [2] 6. 134—35.) R U h l e .

Michele Giua, Neue Methode zur teclmischen Ilerstellung von Pikrylsulfid. Zur 
HersŁ des Sprengstoffes s. IIexanitrodiphcnylsulfid oder Pikrylsulfid erwarmt man 
100 Teile Pikrylchlorid (2 Mol.) mit 20 Teilen TliioharnstofF (1^,-Mol.) u. 400 Teilen 
90—92%ig- A. Die Rk. beginnt bei Sieden des A. u. mufl bei zu stiirm. Yerlauf
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durch Abkiihlen yerlangsamt werden. Nach ca. 1 Stde. ist sie beendet, worauf man 
nach dem Abkiihlen das Pikrylsulfid yon dem gelbrotlich gefiirbten A. abfiltriert. 
Das Prod. bildet eine gelbrotliche Krystallm., welche bei 222° erweicht. F. 226°. 
Nach dem Umkrystallisieren aus A. -f- Aceton gelbe Krystalle, F. 230—231. (Giorn. 
di Chim. ind. ed appl. 6. 166—67. Turin.) G r im m e .

X’Air Liąuide, Soc. Anon. pour 1’Etude et l ’Exploitation des Procedes 
G-. Cłaude, Paris, Sprengverfahren. Beim Sprengen yon Gestein u. dgl. mit ver- 
fliissigten Gasen wird ersteres in unmittelbarer Niihe des Bohrlochs vor der Ein- 
fiihrung der Sprengpatronen gekiililt, was durch Yerdampfung fester oder ver- 
fliissigter Gase, die in geeigneter Weise, z. B. mit Hilfe einer Patrone aus In- 
fusorionerde, in das Bolirloch gebracht werden, erfolgen kann. Nach erfolgter 
Kuhlung wird diese Patrone aus dem Bolirloch herausgezogen oder zerstiirt, worauf 
die Ladung mit der Sprengpatrone erfolgt. (E. P. 213533 vom 14/12. 1923, Ausz. 
yeroff. 21/5.-1924. Prior. 30/3. 1923.) O e l k e r .

J ohn B. Eidlar, U. S. Army, Dover, New Jersey, Schiejlpuher, welches aus 
Nitrocellulose, Starkę, Dinitrotoluol u. Diphenylamin zusammengesetzt ist. — Das 
Pulyer, welches in Form von perforierten Zylindern liergestellt werden kann, 
zeichnet sich dadurch aus, daB es niclithygroskop. ist u. ohne Flamme yerbrennt. 
(A. P. 1494535 yom 5/12. 1921, ausg. 20/5. 1924.) O e l k e r .

Gerald H. Maina, Detroit, Mich., und Fred. B. Stieg1. Chevy Chase, Mary- 
land, Zerkleinenmg von verdorbenen raućhloscn Piducrn. — Man behandelt die 
harten, homartigen Pulyerbliittchen mit einer Lsg., welche aus Furfurol, A. u. W. 
besteht, zerkleinert die liierdurch weicli gewordenen, aber nicht gelatinierten 
BlJittchen in einer Kugclmiihle, wiischt das erbaltene Pulyer mit W. aus u. trocknet 
es. — Das Prod. kann fiir sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen Stoffen 
wieder zu rauclilosen Pulyern oder zu Lacken, Firnissen u. dgl. yerarbeitet werden.
— Durch die Behandlung mit der genannten Lsg, wird dic Malilarbeit wesentlicli 
erleichtert. (A. P. 1498 053 vom 17/9. 1923, ausg. 17/6. 1924.) O e l k e r .

Paul Kuntz, Pszczyna, PleB, poi. O.-Sclil., llerstellung von Sprengsto/fen, dad. 
gek., daB Nitroyerbb. des Tbiophens u. seiner Homologen mit Sauerstofftragern, 
wie Nitraten, Chloraten, Perchloraten, SchieBbaumwolle u. a. gemisclit werden. — 
(D. B.. P. 398099 KI. 78 c yom 14/12. 1922, ausg. 3/7. 1924.) O elk er.

W alter Eschbach, Troisdorf bei Koln a. Rh., Śprengkapsel, welche aus einer 
Al-Legierungen enthaltenden Hiilse besteht, die mit einem Azid geladen ist. — 
Die Hulsen zeiclinen sich dadurch aus, daB beim Ziehen derselben das Gliihen sich 
erubrigt u. so an Heizmaterial gespart wird (vgl. E. P. 151572; C. 1921. II. 197). 
(Schwz. P. 103815 yom 14/3. 1923, ausg. 1/3. 1924. Zus. zu Schwz. P. 88 385.) Oe .

W estern Cartridge Company, Delaware, iibert. yon: John M errill Olin, 
Alton, BI., Ziindsatz, welcher aus KC103 (36%), Bleisulfocyanat (24°/0), Knalląueck- 
silber (12%) Ferrosilicium (28%) zusammengesetzt ist. — Durch den Zusatz von 
Ferrosilicium wird bei der Esplosion Hitze entwickelt u. infolgedessen die Initial- 
wrkg. yerstarkt. — Das Mengenyerhaltnis kann in gewissen Grenzen geSndert 
werden. (A. P. 1495350 yom 29/6. 1921, ausg. 27/5. 1924.) O e l k e r .

H. Schulz, Eberstadt b. Darmstadt, Eniulsionen zum Impragnieren vcm Ziind- 
holzern. Die Emulsioncn werden bereitet aus Paraffin, Ceresin, Ozokerit oder 
anderen Wachsarten oder Fetten mit W., Leim, Glycerin oder anderen die Yiskositat 
erhohenden Stoffen, Sauerstofftragern, wie Chloraten u. fliichtigen organ. Verbb., 
welche die Emulsionsbildung fordern. — In diese Emulsion wird der Zundholz- 
draht, nachdem er yorher erhitzt ist, auf eine Lange yon 1—3 cm etwa 1—10 Sek. 
eingetaucht. (E. P. 213544 vom 3/3. 1924, Ausz. yeroff. 21/5. 1924. Prior. 28/3.
1923.) Oe l k e r .
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dungen; selbst Gerbgemische lassen sich auf diese Weise eiufach erkenucn. (Bollct. 
Indus'ria delle Pełli 1. 24—25. 39—41. 1923.) Deiin .

Franz Hassler, Hamburg-Volksdorf, Yerfahren zum Gerhen tierischcr Ilaute, 
darin bestehend, daC mań die BloBen mit Kondensationsprodd. aus aromat. KW- 
stoffen, H2S04 u. S oder aus den Sulfosiiuren aromat. KW-stoffe mit S unmittelbar 
oder nach dereń Umwandlung durch Alkali entweder fiir sich oder in Mischung 
mit anderen Gerbmitteln beliandelt. — Man tragt z. B. bei 120—150° in konz. 
H2SO., ein Gemiseh aus Naplithalin u. S unter Riihrcn ein u. erhitzt weiter melirere 
Stdn. bis zu 200°. Nach dem Loscn der dunkel gefiirbtcn Sclimelze in W. u. 
Filtrieren yom ungel. Teil, wird mit NaOH alkal. gemacht, % —1 Stdc. gekocht, 
wieder mit H2S04 angesauert u. aufgekoclit. — Prodd. von iihnlichen Eigenschaften 
crhiilt man durch Erhitzcn von Naphthalinmlfosaure mit S  auf 160—180°, — bezw. 
von Benzolsulfosaure mit S  auf 180—240° in Ggw. von konz. H2S04. Der unl. 
Teil der Schmelze kann durch weiteres Erhitzcn mit konz. H2S04 auf 240° eben- 
falls iu Prodd. mit gerbenden Eigenschaften tibergcfiihrt werden, die beim Verd. 
mit W. zwar unl. sind, jcdoch nach liingercm Kochen mit NaOH u. Ansauern in 
reinem W. kolloidal 1. sind. Kocht man nur kurze Zeit mit NaOH, so wird der 
Nd. nur in Alkali 1., bleibt aber beim Ansauern iu Lsg., wenn vorher eines der 1. 
Prodd. oder andere synthet. Gerbstofte, z. B. die durch Konęlensation von Naphthalin- 
sulfosiiurc mit C1LO oder durch Erhitzcn von Naphthalinsulfosiiure fiir sich oder 
iu Ggw. yon Koudensationsmm. crhaltlichen Prodd. zugesetzt wurden. Die in W.
11. Prodd. geben mit Gelatine starkę Fiillungen, dringen zwar in tier. Haut merk- 
licli schwTerer ein ais die bekannten synthet. Gerbstoffe, geben dafiir aber oline 
Mitverwendung natiirlicher Gerbstofte ein wcsentlich yolleres Leder. Zum Gerben 
muB die Lsg. schwach sauer eingestcllt werden, jcdoch ist ein Naehbessern mit 
Siiure wahrend der Gerbung hier unnotig. Auch wl. natiirliche Gerbstoffe, wie 
Quebraclio, werden yon den 11. sauren oder ncutralisierten Prodd. gut gel. (D. R.. P.
399063 KI. 28a vom 22/8. 1918, ausg. 18/7. 1924.) Schottlander.

Ósterreichische Chemische W erke Gesellschaft m. b. H., Wien, Yerfahren 
(kr Chromgerbung, dad. gek., daB solclie bas. gemaelitcn Cr-Lsgg. zur Gerbung ver- 
wendet werden, welehe man crhiilt, wenn man handelsiibliches Ferrochrom, zw'eck- 
iiiaBig C-armes, in Sauren chem. oder elektrolyt. lost. — Z. B. wird Ferrochrom 
mit 1,1% C u- 69% Cr solange in der Wiirmc mit 25%ig. H2S04 digeriert, bis dic 
yorhandene Il2SO., im stochiometr. Ycrhiiltnis zu FcSO., u. Cr2(S04)3 gebunden ist. 
Die Lsg. kann olme jedc Rcińigung alkal. gemacht u. zur Gerbung yerwendet 
werden. Das in der Briihe cnthaltonc Fe dringt hierbei in die Haut iiberhaupt 
nicht cin bezw. wird das hineindiffundierende Fe-Salz beim ersten Wasclien des 
Lcders restlos wieder cntfernt, so daB eine Gcfiihrdung des Leders durch das Fe 
nicht eintreten kann. (Oe. P. 93833 yom 8/11. 1919, ausg. 10/8. 1923.) S c h o t t l .

Heinrich Breuer, Bonn a. Rh., Leder. (D.R..P. 393892 KI. 28a vom 15/12. 
1917, ausg. 10/4. 1924. — C. 1924. I. 607.) Sc h o t t l a n d e r .

Pulcra Tan Company, Iryington, New Jersey, iibert. von: John K. Tullis, 
New York, V. St. A., Gerbmittel. Man lost QuebrachoextraJct oder andere yegetabil. 
Gerbextraktc, w'ie Mangrove, Mimosa, Yalonea oder Całechu in mit einer aromat. 
Sulfosiiure angesauerter Sulfitcelluloseablauge. — Geeignete Sulfosauren sind Kresol- 
sulfosiiuren, Naphthalin- oder Naplitholsulfosiiuren. Die in W. yollkommen 1. Gerb- 
exłrakłe besitzen eine erliohte Gerbwrkg. (A. P. 1430477 yom 25/3. 1920, ausg. 
26/9. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Pabriken vorm. W eiler-ter  Meer (Erfindcr: Karl Ott), Ucr- 
dingen, Niedcrrh., Herstellung von kilnstlichen Gerbstoffen, darin bestehend, daB 
man in Abiinderung des D. R. P. 383189 Acetaldehyddisulfosaure in Ggw. von
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„Schodnica“ Mineralólprodukte Verkaufsgesellschaft m. b. H. und Bern
hard Kohnstein, Wien, llerstellung von Jdm-stlicken Gcrbstoffcn, dad. gek., daB 
die bei der H2S04-Beliandlung von Mineralolen entstehenden sauren asphaltartigen 
H2S04-Additionsprodd. u. Sulfonsiiuren mit Aldehyden oder Ketonen u. iihnlichen 
Stoffen bei Ggw. von Atzalkalien, NH3, NH.,-Verbb., Erdalkalien, Scliwerinctall- 
oder organ. Basen bei Tempp. iiber 140° u. unter hoherem Druck so lange konden- 
siert werden, bis in W. 1. Prodd. erlialten werden. — Z. B. wird Siiureteer von 
iibcrschiissigcr Ii2S04 befreit u. das Sulfosauregcmisch mit NaOH u. 40%'g- 
C ll20-Lsg. unter Druck von 4 Atm. bei 145° wiihrend ca. 5 Stdn. erhitzt. Nach 
dem Erkalten wird die Selimclze mit W. ausgczogen u. die Lsg. entspreclicnd 
konz. Die Prodd. liefern beim Gerbcn von ticr. Haut ein glacćgriffiges Leder mit 
nicht zusammengezogenen Narben von dcrsclbcn Farbę wie mit Eichen- oder 
Gambirextrakt gegcrbtc Haut. Sie lassen sich auch zusammen mit yegctabil. Gerb-
stoffen verwenden. (Oe. P. 93253 vom 17/5. 1923, ausg. 25/6. 1923.) Sc h o t t l .

X X n . Leim; Gelatine; Klebmitteł usw.
—, Chromierter Leim. Die verschiedencn Anwendungsweisen werden besproclien.

(Farbę u. Lack 1924. 255.) SOyern.
Maurice de Keghel, Die Klabsto/fe und Bindemittel und ihre Anwendungs

weisen. (Vgl. Rev. chimie ind. 32. 311; C. 1924. I. 2663.) Angaben iiber das
Losen der Gummeń, ihre Yerwendung ais Verdickungsmittel in der Fiirberei,
Druckerei u. Pliannazie, iiber Haltbarmachen yon Gummilsgg., iiber Rindengummen, 
Viscin u. Marineleim, sowie iiber Guttapercha, Gutta-Tuban oder Sumatragummi. 
(Rev. chimie ind. 33. 44—48. S4—86. 100—102.) SOvern.

S. E. Sheppard und S. S. Sweet, Ungcldste Fdldoren bei der Bestimmung der 
Leimelastizitdt. (Vgl, Sh e p p a r d  u . S w e e t , Ind. and Engin. Chetn. 15. 576; C. 1923
IV. 367.) Nach der Regel von P o is s o n  lassen sich samtliche Elastizitiitskonstanten 
bereebnen, wenn eine bekannt ist. Um Verglcichswerte zu erlangen sind bei 
direkten Mcssungcn stets gleichc Form u. GroBe des Objektes einzuhalten u. diese 
anzugeben. Das gleiche gilt fiir pH der Lsgg. (Ind. aud Engin. Chem. 16. 593—95. 
Rochester [N. Y.].) G r im m e .

Grlover M. B irk, Indianopolis, Indiana, Vegetabilischer Leim. Zur Ilcrst. 
desselben yermischt man 100 Teile Stiirke mit 190—400 Teilen W., gibt 1—5 Teile 
Tannin, 5 Teile Natriumaluminat, 3—10 Teile NaOH-Lsg. liinzu u. koclit bei etwa 
190° F., bis alles gel. ist. (A. P. 1490309 vom 4/8. 1921, ausg. 15/4. 1924.) Oe .

Paul K reism ann, Chicago, Illinois, llerstellung eines vegetabilischen Leims. 
Man yermischt Kartoffelstiirke (60—95 Pfund) mit dcm bei ihrer Herst. yerbleiben- 
den, in feine Verteilung gebracliten Fasermaterial, -(40—5 Pfund) u. einer Lsg. 
von 3—5 Pfund eines AJkalis in 200—600 Pfund W., erhitzt diese Miseliung unter 
Riihrcn auf etwa 165° F. u. kuhlt sie dann ab. — Es wird ein guter Ersatz fiir 
tier. Leim gewonnen. (A. P. 1490330 vom 24/5. 1919, ausg. 15/4. 1924.) O e .

C. A. F. Hoffman, Waalwijk, Holland, Kiihlen und Trocknen von Leim, 
Gelatine u. dgl. Man laBt den fl. Leim o. dgl., umnittelbar nachdem er den 
Extraktions- oder Kocliapp. yerlassen liat, gegebcnenfalls nach erfolgter Reinigung
u. Bleicliung in flaclie Formen aus Glas oder Metali laufen. Dic Formen sind 
yorzugsweisc in kleinen Trockenriiumen angeordnet, in dereń jedem sich ein 
Yentilator zwecks Aufrechterhaltung einer gleichmiiBigen Temp. befindet. (E. P. 
213190 vom 3/9. 1923, ausg. 17/4. 1924.) Oe l k e r .

ScliluB der Redaktion: den 18. August 1924.


