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C h e m i s e h e s  Z e n t r a l b l a t t .

1924 Band II. Nr. 16. 15. Oktober.

A. Allgenieine nnd physikalische Oliemie.
E. J. H olm yard , Jean Beguin. AnliiBlich der Erwerbung einer Kopie vou 

„Lea Elćmens de Chimie“ durch die wissenschaftliclie Bibliothek von Clifton College 
hcrichtet Vf. iiber den wenig bekannten Autor, Jean Beguin, dieser Schrift, die zu 
Beginn des 17. Jahrliunderts verfaBt, u. in der der EinfluB von Paracelsus deut- 
lieli zu erkennen ist. (Chemistry and Ind. 43. 655—59.) Josephy.

— , Sir George Beilby. Nachruf auf den 1850 in Edinburgb geborenen u. am 
31. Jidi 1924 yerstorbenen Teehnologen. (Naturę 114. 361—64.) B eckek .

A. Chwała, Paul Friedlander +. 1857—4. 9.1923. Nachruf. Wurdigung seiner 
Forschertiitigkeit, inabesondere auf dem Gebietc des kiinstlielien Indigo. (Ósterr. 
Chem.-Ztg. 27. 122—24.) ROhle.

C. J. Brockman, Die Koordinationstheorie und die Lewis-Langmuir-Struktur des 
Ałonts. Vf. erkliirt die B. der Wernersclien Koordinationsverbb. des Co, Fe u. Pt 
aus dem Bestreben des Metallions, die iiuBere Elektroucnhiille so wcit zu ergiinzen, 
daB sie die yon der Lewis-Langmuir-Theorie fiir das nuclist hohere Edelgas 
angegebene stabile Gruppicrung (von 18 bezw. 32 Elektronen) hat. Beim Cr hiilt 
der ErganzungsprozeB bei 15 Elektronen an. (Chemistry and Ind. 43. 756—59. 
Athens [Georgia].) B e h rle .

Olof Schwartzkopff, Uber zeichnerische Ennittclung chemischer Gleichgeicichte. 
Das auf Integrationen u. ahnlichen Reelienoperationen aufgebaute Verf. ermoglicht 
die Best. der Reaktionsenergie u. der chem. Gleichgcwiehte zwisehen beliebigen 
Stoffen u. fiir beliebige Tempp. durch planimetr. Konstruktionen in Kurvenform, 
dereń Abszisse die Temp. u. dereń Ordinate die Reaktionsenergie oder die Gleich- 
gcwielitskonstante ist. An einem Beispiel u. zahlreichen Kurvenbildern werden die 
Vorteile dieser Methode bewiesen u. die mathemat. Grundlagen auseinandergesetzt. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 138. 233—48. Darmstadt, Techn. Hochschule.) H o rs t.

E. H. A rchibald  und W. A. Gale, Das System Magnesiumsulfat-Natriumsulfat- 
Wasscr und eine Methode zur Trennung der Salze. Die Iaothermen des Systems 
MgSOi-Na^SOf W. sind bei 0, 10, 18,7, 25, 30, 40, 50, 60, 80 u. 100° untersucht. 
Eiu dreidimensionales Modeli, in dem auf je einer Achse der Gehalt an Gew.-°/0 
MgSO.,, an Na2S04 u. die Temp. aufgetragen sind, gibt in anschaulicher Weise 
die Bezieliung der festen Phasen des Systems in BerUhrung mit der Lsg. wieder. 
Ais feste Pliase treten auf Na.,SO,n Na2S04 • 10II20 , MgSO< • 3 Na^SO,,, MgS04- 
NaaS04-4H20, MgS04-Na3S0.,-6/2H20, MgS04-12H20, MgS04-7H20, MgS04-6IIa0, 
MgS04-H20. Die Trennung der beiden Sulfate ist aus einem graph. Schema leicht 
zu erselien, sic beruht auf der Tatsache, daB unterhalb yon 22° zwisebeu den 
festen Salzcn MgS04-7H20  u. Na^SOj• lOILO u. iliren Lsgg. Gleichgcwicht nur in 
einem monovarianten System bestehen kann. Die Trennungsmetliodc liefert Frak- 
tioncn, die zu 98,5% aus reinem Salz bestehen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
1760—71. Vancouver [Brit. Columbia], Univ.) Jo sep h t.

A rth u r A. N oyes, Die inteńcmische Anzieliungstheorie ionisierter Losungen.
I. Kritische Darlegung der Theorie. Die neuen Arbeiten von M ilneii (Philos. 
Magazine 23. 551. 25. 742; C. 1912. I. 1954. 1913. II. 205) u. von Debye u. 
IIOCkel (Physikal. Ztschr. 24. 185. 334; C. 1923. III. 334. 1535) liefern eine be-
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friedigende ErklSrung fiir die Abweichiuigen stark ionisierter Substanzen von den 
Gesetzen der idealen Lsgg. wenigstens bis zu maBigen Kouzz. Die Arbcitcn fuBen 
auf der Gruudidee, daB sieli dureh die elektr. Anziehung zwijjchen den positiyen 
u. negativen Ionen in der Umgebung eines Ions im Mittel mehr Ionen mit ent- 
gegengesetztcm ais mit gleichem Vorzeiehen befinden; folglicli bedingt beim Ver- 
diinnen einer Lsg. die Trennung der Ionen eine innere Arbeit gegen die elektr. 
Anzieliungskraft u. einen entspreclienden Zuwaclis an Energie u. freier Energie 
der Lsg. Yf. stellt die von Debye u. IIO ckel gegebene Ableitung der Energiewrkg., 
die der interionischen Anziehung entspricbt, so elementar wie irgend moglieh dar 
u. gibt teilweise aueh eine eigne Bebandlung derselben. Die Betrachtungen fUhren 
zu einer Gleieliung fur die freie Energie, die ident. ist init der durch kinet. Be- 
trachtungsweisen iiber den osmot. Druek ionisierter Substanzen erhaltenen, wie 
M iłneb sie unter Benutzung der Clausiusschen Virialglęicliung anstellte, oder wie 
sie aus der Debyeselien Theorie folgt. Dieselbe Gleiebung fiir die freie Energie 
der Ionen wird dureh eine neue kinet. Theorie des Dampfdrucks erhalten. Die 
gewonnenen Ausdriicke konnen nur Gultigkeit besitzen, wenn die Ionenkonz. so 
klein ist, daB die Grofle der Ionen yernachlassigt werden kann. (Jourri. Amerie. 
Chem. Soe. 46. 1080—98.) Josepiiy.

A rthu r A. Noyes, Die interionische Anziehungstheorie ionisierter Losungen.
II. Prufung der Theorie an experimentellen Daten. (I. ygl. vorst. Ref.) Die oben 
krit. dargestellte Theorie wird unter Voraussetzung yollstiindiger Ionisation der 
Substanzen 1. mit Hilfe der von LEWIS u. R a nd a ll  (Thermodynamics 1923. 362) 
aus Gefrierpunkts- u. EK.-Daten abgeleiteten Aktiyitiitskoeffizienten:
[log ( a ^ rA ( a ^ yBl(i>A +  i'#)] —  0,346 2  vć* bei 0° (0,357 ~\/S£ cv* bei 25°>
(fiir eine Substanz mit den Ionen A  u. B, dereń Wertigkeit vA , vB [Konz. in Mol 
pro Liter]), hier „Aktivierung“ genannt, u. 2. mit Hilfe der Aktivierungswerte, wie 
sie aus Losliehkeitsmessungen erhalten worden sind, gepriift. Selbst bei selir ge- 
ringen Kouzz. weisen versehiedene Salze gleieher Wertigkeit betraehtliclie Ab- 
weichungen in ihren Aktiyierungswerten statt ident. Werte auf, wie die Theorie 
verlangt. Die Aktiyierungsprodd. der 9 untersucliten ein-einwertigen Substanzen 
HC1, LiCl, NaCl, KC1, KOH, IvjST03, AgNOa, K J03 u. N aJ03 variieren bei Konzz^ 
von 0,05 Mol pro Liter zwischen 0,59 u. 0,74 u. die der beiden ein-zweiwertigen 
Salze BaCl2, K2SO., sind 0,43 u. 0,36. Bessere Ubereinstimmung wird bei den 
zwei-zweiwertigen Salzen MgS04, CuSO.„ CdS04 (0,405) erhalten. Die funktionale 
Beziehung, die von der Theorie vorausgesagt wird, wird dureh die experimentellen 
Daten jedenfalls erfullt, u. in ihrer Gesamtheit stimmen die Resultate mit der 
Theorie iiberein, so ist z. B. die Kurve, die deu log des Aktiyierungsprod. ais. 
Funktiou der Quadratwurzel der Kouz. darstellt, eine Gerąde. Die Wrkg. der 
Wertigkeit der Ionen ist die von der Theorie yerlangte, was dadureh gezeigt ist, 
daB die Kurven von ein-einwertigen, ein-zweiwertigen u. zwei-zweiwertigen Salzen, 
die den log der Aktivierung gegen ci/2 darstellen, innerlialb enger Biisehel 
liegen, von denen je eines den 3 Wertigkeitstypen entspricht. Die mittlere Neigung 
der Kurven ist ca. a/6 des tlieoret. Wertes. Die aus den Losliehkeitsdaten be- 
reehneten Aktiyierungen bestatigen die Theorie in weiterem MaBe, wie an CaS04, 
Ba(BrOs)2, Ag2S04 u. in besouders guter Ubereinstimmung an AgBr03 u. T1C1 ge
zeigt wurde. (Journ. Amerie. Chem. Soe. 46. 109S—1116. Pasadena [Cal.], InsŁ f. 
Technol.) J o s e p iiy .

K. L inderstr^m -Lang, Uber den Aussalzungseffekt. Vf. untersueht den EinfluB 
yon Salzen, LiCl, NaCl, KC1, RbCl, CsCl, KBr, KJ, MgCl2, CaCl,, SrCl2, BaCl2, 
A1C13, LaClj, MgSO.,, Na.2S04 u. von Mannit auf die Losliehkeit von Hydrochinon, 
Chinon, Bernsteinsaure u. Borsawe. Die Bestst. wurden bei 18 u. 24° ausgefiihrt,
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u. die Konz. der Salze wurde zwischen 0,4- bis 5-n. yariiert. Gleichzeitig wurden 
Bestst. in 0,01-n. HC1 yergenommen. Der Aktivitiitskoeffizicnt f  dieser Substanzen 
wird i‘Ur jede Salzkonz. c bestimmt u. das Gesetz log f  =  kc  bestiitigt gefunden, 
worin k eine Konstantę ist, die vou der Salzkonz. unabhiingig, aber abhiingig von 
der Natur der vier Substanzen, der Natur der Salzo u. der Temp. ist. Auf 
Grund der Losliclikeitsbestst. bei yerschiedenen Tempp. wurde die Losungswfirme 
U0 iu W . oder 0,01-n. HC1 nacli — U0 =  I t T1 d In s0jd  T  bercclmet (s0 =  Loslieh- 
keit in W.). Hydrochinon: s0 0,5103 bei 1S°; 0,6180 bei 23,75°. 170 =  —5710 cal, 
Chinon: s0 0,0863 bei 11,85°; 0,1033 bei 18°; 0,1236 bei 23,80°; U0 =  —5050 cal, 
Bernsteinsaure: s0 0,3854 bei 11,85°; 0,4974 bei 18°; 0,6344 bei 23,75°. U0 =  —7030 cal; 
Borsiiure: s0 0,6061 bei 12°; 0,7219 bei 17,85°; 0,8633 bei 23,85°; U0 =  — 5010 cal. 
Die Losungswitrme in 1-n. Salzkonz. U„ —  — JR T 3 d ln s„jd T  ist fur Hydrochinon 
iu LiCl —5832, NaCl —5710, KC1 —5710, CsCl —5568, CaCl, —5975, BaCl2 
—5710 cal; fur Chinon in LiCl —4715; NaCl —4643, KC1 —4586, KBr —4122, 
NajSO, —4122, CaCL> —4405 cal.

Auf Grund der D ebyeschen Theorie (Physikal. Ztschr. 21. 178; C. 1920.
III. 29) iiber die van der Waalsschen Kohiisionskraftc wird die Konstantę k fiu- 
IIj u. Pentan in Gemischen mit He, Ar, Kr u. Xe bereclmet u. ais Funktion der 
Ordnuugszahl der Edelgase graph. dargestellt. Sowohl fiir H, ais auch fiir C5III2 
nimmt lc mit waclisender Ordnuugszahl ab. Die Struktur der einwertigen Alkali- 
u. Halogenenionen wird in Beziehung zur Struktur der Edelgase gesetzt, u. es er- 
scheint wahrsclieinlich, daB k mit waclisender IonengroBe der Salze also von KC1 
zu CsCl u. von KC1 zu K J abnehmen muB. Vf. ist der Ansicht, daB die Ionen 
K +, Eb + , Cs+, Cl- , Br- , J— nicht hydratisiert sind, u. daB die Ilydratation beim 
Aussalzungseftekt keine groBe Eolle spielt. Ferner wird gezeigt, wie die reduzieren- 
den Eigenschaften des Hydrochinons u. die oxydierenden des Chinons eine groBere 
Anziehung des ersteren zu positiven, des letzteren zu negativen Ionen bewirken. — 
Die Losliclikeitsbestst. konnen prakt. zur Korrektion bei Messungen mit der Chin- 
hydronelektrode angewandt werden. (C. r. du Lab. Carlsberg 15. Nr. 4. 1—65. 
Carlsberg, Lab.) J o s e p h y .

L. H ugouneną und J. Loiseleur, U ber die durch einige Kolłoide und ganz 
besonders durch das Glykogen bei der Ilydrohjse von JSit.ceifisłoffen ausgeiibłe kata- 
lytische Wirkung. Fiir Hydrolyse in Ggw. von 3°/mig. HC1 zeigte unter yer
schiedenen Kolloiden nur Lecithin deutlicli beschleunigende Wrkg., oline selbst 
dabei Vcriinderung zu erleiden. Alkal. Hydrolyse wurde schwach beschleunigt 
durch das Na-Salz der Thynmsnucleinsaure in kolloidalem Zustande, stiirker durch 
Glykogen, am starksten (30—33%) durch kolloidale Metalle. Eeines Glykogen ist 
wirkungslos, entfaltet aber [seine Wrkg. in Ggw. von kleinen Mengen (l°/00) ver- 
schiedener Elektrolyte, wie NaCl, KC1, RbCl, CaCL>, MgCl2, wfihrend LiCl u. CsCl 
nicht aktyieren. Auch der elektr. Strom aktiviert, proportional seiner Stiirke, die 
Glykogenwrkg., die im iibrigeu mit steigender Alkajinitiit des Mediums witclist. 
Andere kondensierte Glucide, wie Gummi arabicum, Inulin, Stiirkckleister, zeigen 
die Wrkg. nicht. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 86—87.) Sp i e g e l .

A j . A tom struktur. R ad loch em ie . P h otoch em ie .

R. A. M illikan, Die heutige physikalische Auffassung des Ałoms. Au Hand 
der relatmst. Dublettformel So m m e e f e l d s , die giinzlich yerschiedenen Verlauf der 
den Dubletts entsprechenden 2 Elektronenbahnen fordert, ergibt sieli ais Arbeits- 
hypothese ein Atom, das man sieli bzgl. der yerschieden orientierten Bahnen viel 
weniger symmetriscli, ais bisher angenommen wurde, yorzustellen hat. (Science 
59. 473—76. Norman Bridge Lab.) K. W o l f .
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B,. A. M illikan , Atomanschauungeii der modemm Physik. Deekt sieli mit 
yorst. Ref. (Journ. Cliem. Soc. London 125. 1405—17.) K. W o l f .

H aw ksw orth Collins, Die Struktur des Cobalts. (Ygl. Chem. News 121. 182;
C. 1921. III. 1449.) Die Konst. des Co ais Al -f- S wird bestiitigt gefunden. 
(Cliem. News 129. 107—8.) J o s e p iiy .

W. T. A stbury und K athleen Y ard ley , Tabellańsche Daten fiir die TJnter- 
Suchung der 230 JRawngruppen durch homogenc Rontgenslrahlen. Wenn an einem 
Krystall das System und die Klasse krystaUograpli. yermessen ist, kann man unter 
gewissen Voraussetzungen dureli eine Unters. mit monocliromat. Riintgeustrahlung 
die Raumgruppe bestimmen. Um aus den Angaben der Rontgenogramme das Auf- 
sueben der zugehorigen Raumgruppe zu erleichtern, geben YfF. fiir jede der 
230 Raumgruppen Diagramme an, welebe die Verteilung der Symmetrieelemente 
u. die mogliehe Orientierung der Moll. im Elementarparallelepiped grapli. wieder- 
geben. Zugleicli wurden Tabellen aufgestellt, welche fiir jede einzelne Raumgruppe 
die zugeliorige Bravaisscbe Translationsgruppe, die maximale Anzabl der symme- 
trielosen Moll. im Elementarparallelepiped, die anomalen Gitterabstiinde (Yerliiiltnis 
von Rontgenperiodc zur Identitatsperiode des Gitters), die mogliehe Molekiil- 
symmetrie angeben. Die Bravaisscben Gitter aus denen die Raumgruppen abge- 
leitet werden, sind ausfuhrlich besehrieben. Das Original entluilt reiebes Figuren- 
u. Zahlenmaterial, welclies bei der Auswertung der Rontgenogramme von Wiehtig- 
keit ist. (Philos. Transaet. Roy. Soc. London Serie A. 224. 221—57.) B e c k e k .

E. H. Collins, Der Einflufi der Temperatur au f die regelmapige B.efłexion von 
Rojitgenstrahlen durch Aluminiumfolien. Eine /li-Folie wurde nacb der Pulyer- 
methode bei 80°, 310° u. 600° mittels Mo-Stralilung untersuclit. Es zeigte sieli 
dabei, daB mit zunebmender Temp. die Intensitat der reflektierten Stralilung mit 
zunebmendem Gleitwinkel stiirker abfiel, ais es die Debyescbe Tbeorie yerlangt. 
So war JeocyJsn" fiir die (310)-Reflcxion zu 0,709 gemessen, withrend das nacb De b y k  

bereebnete Verli!iltnis nur 0,809 betrug. Die Lage der Interferenzmasima batte 
sieb entspreebend der Warmeausdcbming des Al yerseboben. Von friiheren Verss. 
H u l l s  (Pbysical Review [2] 10. 661. [1917] weiclien die au den Al-Folien ge- 
messenen Gleitwinkel um 0,4 bis 0,7° ab. Aus diesem Grund scblieBt der Vf., 
daB beim Auswalzen von Al-Bloeken zu Folien die Gitterabstiinde um 1,5% er- 
weitert werden, was dureh Temperaturerliobung niebt zuriiekgeht. (Pbysical 
Reyiew [2] 24. 152—57. Iowa, Uniy.) B e c k e r .

R obert von Nardroff, Die BrecJiung von Bdntgenstrahlen in Eisenpyrit. Vf. 
bestimmt den Brecliungsesponenten von K-Mo- u. K-Cu-Strablung in Fynt, indem 
er diesen aus der Abweichung der 4. von der 1. Ordnung nacb dem Braggsehen 
Gesetz bei der Reflesion an der' (100)-Ebene bereebnet. Fiir KMoa, KMo^, KCua, 
ICCu  ̂ ergaben sieli die Werte f)'• 10G =  3,35, 2,87, 17,6, 13,2, welebe selir gut: mit den 
aus der Lorentzschen Dispersionsformel bereehneten Wcrten ubereinstimmen, wenn 
man zwei Elektronen im K-Ring annimmt. Diese gute tłbereinstimmung zeigt, daB 
der EinfluB der natUrlicben Freąuenzcn der K-Elektronen niclit zu yernacbliissigen 
ist. Die beobaclitete Totalreflexion, welebe nabe bei streifender Inzidenz eintritt, 
gibt obige Zahl angeniiliert wieder. Die Gitterkonstante des Pyrits wurde neu 
yermessen, dm  =  2,7028 A. (Pbysical Reyiew [2] 24. 143—51. Columbia,
Uniy.) B e c k e r .

0. Hassel und H. M ark, U ber die Struktur der isomorphcn Verbindungen 
(N II^Z rF , und (NH^TTfF-,. Nacli dcm Drebkrystallyerf. wird dureh Drekimg 
um die [100], [111], [110]-Richtungen die Struktur yon (NE^ZrF-, u. 
bestimmt. Beide Verbb. krj^stallisieren reguliir, wahrseheinlich liesakisoktaedr. 
Die Kantenliingen der Elementarwiirfel ergeben sieh zu 9,35 jL, bezw. 9,40 i.. Die 
Diskussion der Raumgruppen u. B. des Strukturfaktors ergab ais walirscbeinlichste
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Raumgruppe O*4. In dieser ist cin Zr-Ion oktaedr. von 6 F-Ionen unigeben, dereń 
Entfernung vom Zentralatoni 1,77 X u. yoneinander 2,5 Ł  betriigt. Um diesen 
(ZrF6)-Komplex liegen sechs (NHJ-Gruppcn, dereu Entfernung vom Scliwcrpunkt doa 
Komplexions 3,52 A betragt. Um diesen groBen Komplex, welcher ais Koordinations- 
spliare zweiter Art aufgefaBt werden kann, liegen dann sechs weitere, von dem 
innern Komplex krystallograph. ungleichwertige F-Ionen, welcłie ihrerseits wieder ein 
Oktaeder bilden u. dereń Entfernung vom Scliwcrpunkt des (ZrFJ-Oktaeders 4,66 A 
betragt. Die (ZrF6)-Ionen u. die anderen F-Ioncn bilden je ein flaclienzentriertes 
Gitter. Die Verb. dieser beiden Git ter wird durcli die NH4-Ionen hergestellt. 
Die zur Festlegung der Atomanordnung in der Raumgruppe O*4 notwendigen drei 
Parameter wurden bereclmet. Fur das Ilf-Salz gilt diesclbe Anordnung wie fiir 
die Zr-Verb. Sollte die Krystallklasse niebt liexakisoktaedr. sein (die Symmetrie- 
klasse wurde nur geschiitzt, niclit bestimmt), dann waren die Raumgruppen O2 
u. Tb2 imstande, die esperimentellen Befunde zu erkliiren. Aus der D. u. der 
Molekulzalil im Elementarparallelepiped (n =  4) wird weiterbiu versucbt, aus den 
Abmessungen eines. Mischkrystalls mit 85% (NH4)3HfF7 u. 15% (NH4)3ZrF7 das 
Mol.-Ge w. des ersteren zu bereebnen. Daraus ergibt sieli ein At.-Gew. des U fy  on 
179 ±  5,4. (Ztschr. f. Physik 27. 89—101. Berlin-Dahlem.) B e c k e k .

H arold  W. W ebb, Der metastabilc Ziistand in Qu,ecksilberdamj)f. Vf. miflt in 
einer Vierelektrodenr6bre die Dauer der Strablung, welclie dureb ElektronenstoCe 
von 4,9 V Gesebwindigkeit mit lig  - Dampf von 0,003 bis 0,032 mm Druck 
emittiert wird. Die Elektrodenrohre batte zwei Gitter, an welcben eiue be- 
schleunigende, bezw. verzogerude Spannung angelegt wurde. Zwisehen der Kathode 
u. dem einen Gitter lag eine Wechselspannung. Wahrend der positiven Halb- 
periode bcsaCeu die Elektronen eine Gesebwindigkeit von 4,9 Y, so daB die 
(1 S— 2j?2)-Strablung erregt wurde, dagegen wurde wśilirend der negativen Halb- 
periode die Elektronengescbwindigkeit unter 4,9 V verringert. Es besaBen also 
die Elektronen hinreicliend Gesebwindigkeit, um die Strablung in wecbselnden 
Halbperioden auzuregen, wahrend der Elektronenstrom zum Elektrometer gleicb- 
zeitig seine Biebtung iinderte. Mit steigender Periodenzalil zeigte sieli eine Ab- 
nahme des Elektronenstroms, der bei 1800 Perioden bei einem Abstand der Gitter 
yoneinander von 17 mm ein Minimum erreichte. Daraus folgt, daB die Zeit 
zwisclien der Anregung u. Śtrahlenemission Yseoo Sok. betrug. Eine vom Yf. 
angestellte matbemat. Uberlegung zeigt, daB durcli Annabme einer wiederbolten 
Emission u. Reabsorption dieses Resultat niclit gedeutet werden kann. Dagegen 
gibt die Annabme, daB das angeregte Atom einige Zeit in einem metastabilen 
Zustand yerbleibt, eine mogliche Erkliirung fur die esperimentellen Ergebnisse. 
Bei diesen Verss. wird nur der 2p2-Zustand zu einem betracbtlichen Betrag an- 
geregt. Docli steht dies insofem mit der Bolirseben Tlieoric nieht im Einklang, 
ais naeh dieser der 2p2-Zustand nieht metastabil ist. (Pbysical Review [2] 24. 
113—28. Columbia, Univ.) B e c k e r .

R. C. W illiam son, Analyse von Iłesonanzkuruen, die im Kaliumdampf beobachłet 
wurden. (Vgl. Pbysical Review [2] 21. 107; C. 1924. I. 855.) Yf. nimmt in einer 
Dreielektrodenrolire, welche mit TT-Dampf von 150° gefullt war, die Resonanzkurve 
auf. Die erhaltene Kurve zeigte neun Spitzen. Aus der Lage der Maxima u. 
Minima der Kurve berechnete sieli das Resonanzpotential des K  zu 1,63 V., was 
gut mit dem aus opt. Messungen erhaltenen Wert yon 1,608 ubereinstimmt. Die 
tbeoret. Analyse der Resonanzkurye ergab, daB die aus der kinet. Gastheorie be- 
reebneten freien Weglangen zu hocb sind, u. daB die 'Wahrsclieinliclikeit fiir 
ZusammenstoBe groB ist.- (Physical Reyiew [2] 24. 134—42. Wisconsin, Uniy.) Be.

Carl E ck art und K. T. Gompton, Der anomale Niedcrspannungsbogen. (Vgl. 
Science 59. 166: C. 1924. I. 1892.) Dureb Anderung des Widerstands in dem
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Stromkreis kann man einen Niederspannungsliclitbogen in Ile auf folgoude Arten 
brennen laasen: 1. Bei konstanter Spannung oberlialb des Ionisierungspotentials 
(25,4 V); 2. Mit oszillierender Spannung von oberlialb 25,4 Y bis zum kleinstcu 
Anregungspotential bei 19,8 V; 3. Bei konstanter Spannung von 19,8 V; 4. Mit 
oszillierender Spannung zwischen 20 u. 24 bis unterhalb 19 V; 5. Bei konstanter 
Spannung iiber 19 Volt. Bei Verwendung einer li. Katbode konnen aucli Bogen 
in Ile u. lig  erhalten werden, wenn die angelegte Spannung das krit. Minimum- 
potential des S e  u. lig  unterschreitet. Bei 112 u. N t tritt jedocli unterhalb dieses 
Wertes keine Entladung mehr ein. Solelie anomale Liehtbogen oszillieren. Unter
halb des Minimumpotentials tritt die Lichtbogenbildung durcli lonisation jener Atome 
ein, welehe friiher durch hohere Spannung zu einem metastabilen Zustand angeregt 
worden waren. Bei starker lonisation kann man auch konstant brennende 
anomale Liehtbogen erhalten. (Physieal Review [2] 24. 97—112. Princeton, New 
Jersey.) B e c k e r .

Alois P . K ovarik, Die Zahl der y-Straldcn, die pro Sekunde von Radium B  
und C im Gleichgeicicht mit 1 g Radium ausgesandt werden wid die pro zerfallendes 
Atom ausgesandte Zahl. Vf. benutzt zu seincn Zithlungen die GEiGERsche Ziihl- 
metliode mit der vom Vf. (P liy siea l Review. [2] 13. 272; C. 1920. III. 865) 
angegebenen automat. Registrierung. Geziihlt werden die von den y-Stralilen 
sekundiir in yerschiedenen Substanzen ausgelosten /9-Stralilcn. Yf. nimmt an, daC 
bei der Absorption eines y-Straliles in der betreffenden Substanz stets entweder 
ein ^3-Teilchen oder auch gleielizeitig niehrere i'j-Teilchen entstehen, die nicht 
getrennt walirgenommcn werden konnen, sodaB jedem absorbierten /-Strahl e in  
Effekt in der Ziihlkammer entspricht. Bei den endgiiltigen Jlessungen diente ais 
;'-Strahlenquelle ein in einer Glasrohre eingesclilossener Radiumstandard von 1,305 mg. 
Die Ziihlkammer war 310 cm vom Priiparat entfcrnt. Die primaren ^jStralilen 
wurden magnet, abgelenkt. Siimtliche Korrektionen wurden experimentell bestimmt. 
Nach den Ziililungen sind die A b so rp tio n s k o e f f iz ie n te n  der totalen y-Strahluug 
vou RaB u. C fur Al, Cu, Sn, Pt u. Pb 0,121, 0,38, 0,36, 1,40 u. 0,78 pro cm u. 
fur die harten y-Stralilen des EaB u. C entsprechend 0,11, 0,32, 0,29, 0,81 u. 0,47. 
Die Absorptionskoeffizienten fiir die sekundiir in den betreffenden Metallen erzeugten 
^3-Strahlen sind bei der totalen /-Strahlung 38,6, 160, 84,3, 374 u. 200 pro cm u. 
bei den harten y-Stralilen 16,2, 58,1, 52,3, 215 u. 104. Die Ziililungen bei den 
obigen Metallen ergab ubereinstimmend, daB von RaB u. C im Gleicligewicht mit 
1 g Ra pro Sek. 7,28-1010 y-Stralilen ausgesandt werden, also pro Radiumelement 
die Hfilfte mit 3,64-1010. Da die Zahl der pro Sek. u. pro 1 g Ra zerfallenden 
RaC-Atome (3,57• 1010) mit dieser Zahl bis auf 2°/„ ubereinstimmt, schlieBt der Yf., 
daB immer eine y-Strahleneinlieit ausgesandt wird, wenn ein Atom RaB oder IlaC 
zerfiillt. — Die harten y-Strahlen, die durch 1,55 cm Bici gefiltert sind, betrugen 
76% der totalen y-Strahlung. (Pliysieal Review. [2] 23. 559—74. Yale Univ:, 
New Haven [Conn.].) P h i ł i p p .

Hans K iistner, Die JEmpfindlichkeit der Selenzelle auf Rontgenstrahlen ver- 
schiedener Wcllcnlange. Vf. vergleieht die Empfindlichkeit einer Selenzelle auf 
Rontgenstrahlen mit derjenigen von Kohlcionisationskammern von yersehiedenen 
Abmessungen. Es zeigte sieli bei allen Jlessungen mit verschiedener Strahlenhiirte 
ein Empfindlichkeitsmaximum der Selenzelle, welches um so stiirker heryortrat, je 
homogener die vcrwendete Strahlung war. Verwendet wurden durch Filtrierung u. 
geeignete Wahl der Hoclispaunung erzeugte, mogliclist homogene Reststrahlen- 
gemischc. Durch spektralc Zerlegung erzeugte reinc nionochromat. Strahlung 
konnte nicht yerwendet werden, da die Zelle dafiir zu unempfindlich war. Fiir 
die Reststralilengemische ist die Selenzelle bei 0,22 jV etwa doppelt so empfindlich 
wie fiir 0,12 u. 0,4 A., wenn man sie mit der Iouisationskammer yergleicht. Fiir
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noch liomogenere Strahlung ist oin nocli groBerer Empfindlichkeitsuutcrschied zu 
erwarten. Die K-Absorptionsbande des Se, welclie bei 0,979 A. liegt, kann nicht 
die Ursache dieser Erscheinung sein. Es liiBt sich aber dieses Empfindlichkeits- 
maximum der Selenzelle im Yergleich zur Ionisationskammer bei Bcriicksichtigung 
des Comptoneffektes qualitativ deuteu, weungleich yorlaufig noch keine weiteren 
Folgerungen daraus gezogen werden konnen. (Ztsclir. f. Pliysik 27. 124—37. Got- 
tiugen, Univ.) B e c k e r .

■F. J. H arlow  iind E. J. Evans, Die G-iite der von rerschiedenen Hoćhspannungs- 
gemratoren wid einer wei/sgluhenden Kathodenrohre erzeugten Rontgenstrahlen. Ab- 
sorptionsmessungen an Rontgenstrahlen, welche von einer Coolidgerohre, die mit 
yerschiedenen Typ en von Hochspannimgsgeneratoren betrieben wurde, erzeugt 
wurden, ergaben, daB der Absorptionskoeffizient der Strahlung naeh dem Durch- 
gaug einer 1 cm dieken Al-Schicht konstant blieb. Diese „Endstrahlung" ist bei 
Yerwendung yerschiedener Gencratoren verschieden, selbst wenn die Funkenstrecke 
die gleiche ist. Triigt mau die Absorptionskoeffizienten der Endstrahlung in einetn 
Koordinatensystem gegen die Scheitelspannung auf, dann erhiilt man, je nacli Art 
der Hochspannungsąuellc, verschiedeue Knryen. Mithin ist die Parallelfunken- 
strecke ais MaB der angelegten Spannung kein absol. MaB fur die Hiirte der 
Strahlung. Wird bei den verscbiedenen Hochspanmmgsanlagen die gleiche harte 
Endstrahlung erhalten, dann ist auch die Iutensitiitsverteilung des Spektrums die 
gleiche. (Proc. Physical Soc. London 35. 9D —25D. 1923.) B e c k e r .

D. Coster, Optische Dubletts wid Iłonlgendublefts. Bemerkungen zu den Ar- 
beiten von L andć (Ztsclir. f. Pliysik 16. 391. 24. 88; C. 1924. I. 856. IT. 1052). 
Vf. hebt den wesentlichen Unterschied zwischen den opt. Termen u. den llontgen- 
termen hervor u. zeigt, daB das Landćsche Sehema in mehr ais einer Hinsicht irre- 
fuhrend sein kann. — P. E hrenfest yerdcutlicht obige Bemerkungen durch eine 
Symbolik, durch die die UnyolUcommenheit der Niyeauzuordnungen u. ilire Ge- 
fiihrlichkeit, was Auswahlregel u. Intensitiitsfragen betrifft, zum Ausdruck gebracht 
werden. Ein B.imtgenniveau gehort eben zu einem yiel komplexeren AnregungB- 
^ustand des Atoms ais ein opt. Niveau. (Naturwissenschaften 12. 724—25. Haarlem- 
Leiden.) K. W o l f .

Georges D śjardin, Untersuchungeh iiber die Anregung der Spektren einatomiger 
Gase. (Vgl. S. 430.) Yf. weist zunachst auf die 2 fur die ElektronenstoBinethode 
zulassigen Yerff. hin. Das rein elektr. Yerf. ist empfindlicher u. gibt den genauen 
Wert der krit. Potentiale; das opt. Verf. ermoglicht die exakte Deutung der be- 
obaeliteten Diskontinuitiiten. Die gleichzeitige Anwendung beider Yerff. driingt 
sich somit auf. Yf. untersucht yon diesem Gesiehtspunkte aus Hg-Dampf u. die 
cinatomigen Gase der Luft, unter besonderer Berucksichtigung der Analyse der 
Funkcnspektre.n u. der Unters. der Spektren hoherer Ordnung. (Vgl. L. u. E. B lo c h .  
C. r. d. l ’Acad des sciences 176. 833; C. 1923. III. 978.) Bzgl. der benutzten App. 
u. der eingehenden Diskussion der Versuchsergebuisse sei auf das Original ver- 
'wiesen. In Zusammenfassung ergibt sich: 1. //y-Dampf. Einteilung der Liuien in 
3 Spektren, E v JE{  u. E 2, die den 3 Anregungspotentialeu in der Nahe von 20, 
30 u. 44 V entsprechćn. Die Spektren u. E /  gehoren zum lIg + -Ion, dessen 
Ionisationspotential ca. 20 V betriigt. E.2 gehort -n-alirscheinlich zu den Hg++ - 
Ionen. — 2. He. Fiir das Ionisationspotential von He ergibt sich 24,5 V, in 
Ubereinstimmung mit LYMAN. — 3. Ilg -JIe-M ischungen . Das Emissionsspektrum 
dieses Gemisclies unterscheidet sich nicht von dem Bogenspektrum yon Hg. Die 
Linien der Gruppe E l sind erheblich yerstiirkt, diejenigen yon E t' u. E , siud ab- 
geschwacht bezw. yerschwunden. — 4. Ar, Kr, X. Fiir jedes Gas wurden 5 krit. 
Potentiale bestiinmt. Das zweite Spektrum von jedem Gas wurde in 3 Spektren
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E l; E 2, E 3 zerlegt. E 1 wird den einwcrtigcn lonen zugeschriebcn. E t u. E3 siud 
ais Spcktrcn liolierer Ordnung aufzufassen; sie besitzen hochstwahrscheinlich ais 
Triiger lonen mit 2 oder 3 Elementarladungen. Die krit. Potentiale von Ar, mit 
Ausnahme des schwiichsten, sind den entsprechenden Potentialen yon Kr u. X 
(auBer dem schwachsten) proportional. Innerhalb der Grenzen der MeBgenauigkeit 
ergibt sieli das gleiclic Energieverhiiltnis der doppelten u. einfaclien Ionisation: 
2,24 (Ar), 2,22 (Kr) u. 2,22 (X). — 5. Die Methode der oscillierenden Entladung in 
einer clektrodenlosen Rohre wird auf die Analyse der Spektren von Ar, Kr, X 
angewandt. Vf. faBt die (unter Mitarbeit von L. u. E. Bloch.) erhaltenen Ergebnisse 
kurz zusammen. Es bestatigt sieli die Existenz der Spektren E t u. E 3. (Ann. de 
Physique [10] 2. 241—327.) " K. W o l f .

R obert S. M ulliken, Das Bandenspektrum von Bonnonoxyd. (Vgl. J e v o n s , 
S. 430. 913. 1558.) Vf. gibt die Bcdingungen an, unter welchen die i30-Banden 
entstelien. LiiBt man aktiyierten N2 in Ggw. von 0,5% 0 2 auf BC13 einwirken, 
dann zeigt die Intensitiit der BO-Bande ein Maximum. Vf. deutet das Auftreten 
des BO durch die Rk. 1. BCL, +  Na' — »- B N  +  NClv  2. B N  +  N(X — ->• 
B (y  -}- iYa; FUr dicse Annahme spricht, daB im Bandenspektrum des aktiyierten 
N2 die NO-Banden stark siclitbar sind. Bei Verwcndung von BC13 u. einem 
holien Partialdruck von 0 2 treten die _7?2Os-Banden stark auf. In diesem Fali ver- 
schwinden die BO-Banden, da die Anzalil der angeregten BO-Moll. betriichtlich 
kleiner sein muB ais die Zahl der B20 3-Moll. Im Kohlelichtbogen mit einer Anodę 
aus BN, B,jC oder B20 3 trat das BO-Spektrum neben dem B20 3-Spektrum ebenfalls 
auf, wenn der Bogen in 0 2 oder Luft brannte. Dagegen traten die Banden bei 
Yerwendung yon reinem N2 nicht auf. Obwohl in diesem Fali sicher BN entsteht, 
emittiert dieses kein Bandenspektrum. Fiir B100 u. BuO (Isotope) werden dic 
Banden zahlenmiiBig angefuhrt. (Naturę 114. 349 — 50. Cambridge [Mass.], H a r - 
v a r d  Univ.) B e c k e r .

T. L. de B ruin und P. Zeeman, Uber das Spektrum des ionisierten Kaliums 
in Verłńnclung mit dem roten und blauęn Spektrum des Arg on s. Vff. ordnen das 
Spektrum des ionisierten K  zwisclien 6594 u. 3063 iL, sowie die blauen u. roten 
Spektren des Ar in Quadruplctts ein, welche insofem eine bemerkenswerte Ahu- 
lichkeit aufweisen, ais in allcn dreien dieselben Nummem yorkommen. Dic Be- 
ziehung zwisclien dem ionisierten K-Spektrum u. dcm blauen Ar-Spektrum ist enger 
ais zwisclien dem ionisierten K-Spektrum u. dem roten Ar-Spektrum. (Naturę 114. 
352. Amsterdam.) B e c k e r .

R. A. M illikan  und I. S. Bowen, Die Einordnung der Linien und Termuiertc 
von Beryllium U  und Kohlenstoff IV . (Vgl. Physical Reyiew [2] 23. 1; C. 1924. I. 
1634.) Yff. ordnen die extrcmcn Ultrayiolettspektrcn yon Be I I  u. C I Y  in ein 
Schema ein u. geben zum Vergleich dic Tcrmwerte yon L i i ,  B e l l ,  B  I I I  u. C I F  
in Tabellen wieder. (Naturę 114. 380. Pasadena [Cal.].) B e c k e r .

W. F. M eggers, Standard- Wellcnlangen und Iicgchndfiigkeiten im Bogenspektrum 
des Eisens. Vf. ordnet die Linien des Eisenspektrums in eine Anzahl von Serien 
ein; die hierbei sich zeigenden GesetzmiiBigkeiten erlauben eine Yerwendung des 
Spektrums zu Messungszwecken. Dic gefuudenen RegelmiiBigkeiten lassen sich in 
allen Tcilen des Spektrums mit ausreichender Genauigkeit ais zutreffend nachweisen. 
(Astropliys. Journ. 60. 60—75. Washington, Bureau of Standards.) F r a n k e n b u r g e r .

V. Thorsen, Zur Seńendarstellung des Bleispektmms. Vf. nimmt das Pi-Bogcn- 
spektrum im Vakuum zwisclien 2000 u. 1300 A. auf. Dabei wurden alle friiher 
beobachtetcn Serienlinien wiedergefunden. Nur die schon friiher beobachteten 
Triplettc, 2697, 2088, 1973, dereń Linien zu den wenigen slarken Linien gehiiren, 
die sich in kein Serienscliema eiurcihen lieBen, treten bei niederem Dampfdruck
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nicht auf. Eine Tabelle der zum TciI neu vermessenen Linien ist angegeben. 
(Naturwissenscliaften 12. 705. Kopenhagen, Univ.) B e c k e r .

T. Takam ine und M. Fukuda, Uber die Quecksilber linie ?. 2270 A. Von den 
Elektroneniibergiingen im Ifg-Atom {l S  — 2_p,), (1 S  — 2 p,,), (1 S  — 2 jp3) treten 
die letzten beiden, welehe den Linien 2270 u. 2655 entspreehen, unter den gewohn- 
lichen Bedingungcn nicht auf. Regt man ein GeiBlerrohr durch Kondensator- 
entladung an, dann ersclieint 2270, aber nicht 2G55. Neuere Yerss. ergaben, daB 
die 2270-Linie auch im Hg-Bogenspektrum uuter geeigneten Bedingungen mit schr 
starker Intensitiit auftreten kann. Doch ist sic gegen das rote Ende des Spcktrums 
um 0,1 A. yerschoben. Die Linie 2655 trat jedoch auch hier nicht auf. Die Ver- 
schiebung gegen Rot, welehe auch dic Linien 2345 u., im entgegengesetzten Sinne, 
2564 zeigen, konnte von einem DopplerefFekt hcrriiliren. (Naturę 114. 382. 
Tokyo.) B e c k e r .

E. 0. H u lb u rt, Die Absorptionslinien im Spektrum von metallischen Funken in 
Wasser. Vf. mifit die Absorptionsspektren von 20 Elementen zwischen 4500 u. 
2000 A., indem er dic Funkenentladung zwischen den Metallelektroden unter W. 
auslost. Die Spektrcn zeigen auf einem dunklen Untergrund die fiir das betreffende 
Metali cliarakterist. Linien. Al, Bi, Cd, Au, Ii', Pb, Mg, Pt, Rh, Ag, Sn, Zn zeigen 
im Absorptionsspektrum die umgckehrten Linien wie im Bogenspektrum. Sb, Co, 
Cr, Cu, Fe, Ni, W  zeigen dieselbe Erscheinung, doch treten in diesen Fiillen noch 
einige Hundert Absorptionslinien neu liinzu, welehe im Bogenspektrum nicht vor- 
kommen. (Physieal Reyiew [2] 2 4 . 129—33. Iowa, Univ.) B e c k e r .

Gunter Scheibe, F ritz  May und H elm uth  Fischer, Versuche zur Identifizie- 
rung von Absorptimisbandcn. durch quantitative Messungcn an Molekiilverbindungen. I. 
Unbedeutcnde chem. Veriinderungen verursachen oft nur so geringe Anderungen 
im Absorptionsspektrum, daC die Zuordnung von Banden zu bestimmten Bindungen 
u. Gruppen Schwierigkeiten bereitet, die eine Anwendung der iibliehen Methoden 
unmoglicli maehen. Durch Bcnutzung von Molekiilverbb. u. Solvaten zur Analyse 
von Losungsspektren konnten auch kleinere Anderungen mit einer Genauigkcit von 
etwa 2% sicher yerfolgt werden. Die beschriebene photograph. McBmethode be- 
dient sich ais Funkenstrecke eines Eisenbogens von 5 Amp. (Grenze des Spektrums 
22m fi nacli dcm Ultraviolett zu). Bei Verwendung des kondensierten Funkens 
zwischen Zn, Cd, Cu, Ni u. Sensibilisierung der photograph. Platte mit Maschinenol 
gelangt man bis 196 m fi. Fiir Rot von der Na-Linie an ist der Rohlebogen vor- 
zuziehen. Fiir das iiuBcrste Rot u. den Anfang des Ultrarot ist der Farbstoff Lepidin- 
dieyanin zur Sensibilisierung zu verwendcn. — Yff. untersuchten zunachst die Be- 
einflussung, welehe die der Ketogruppe des Acctons zuzuschreibende Bandę von 
270,6 m fi durch Losungsmm. (PAe., Chlf., A., W., A.) erfiihrt, um die Anderungen 
durch Solvatisierung u. Addition zu erkennen. Bei der Mischung mit Chlf. oder 
HC1 findet vermutlich eine chem. Einw. statt; die Kundtschc Regel ist hier nicht 
giiltig. Dic Estinktion (e) von Aceton-Clilf. setzt sich zusammen aus derjenigen der 
neugebildeten Molekiilyerb. -j- der des iibriggebliebenen Acetons u. Chlf. Durch 
Best. von eD fiir yerschiedene Mischungsyerhiiltnisse u. ihrer Quotienten lassen sich 
auf Grund ihrer gewonnenen Bcziehungen u. des Massenwirkungsgesctzes die un- 
bekannten Konzz. u. die K K  des neugebildeten Stoffes in zwci Mischungen ermitteln. 
Durch die DifTerenzkuryen werden zuweilen schwache Banden, dic sonst der Be- 
obachtung entgehen, sichtbar gemacht. Mit Aceton in PAe. yerglichen hat Aceton- 
Chlf. in PAe. eine schwache Bandę bei 308 m fi.

Beim Mesityloxyd bewirkt der EinfluB von W. eine Verscliicbung des der 
Ketogruppe zugeschriebenen Bandes (313,5 m/x) nach dem Ultrayioletten (303 ni fi) 
u. des der Athylengruppe zugehorenden (234,8 m fi) nach dem siehtbaren Gebiet 
bis zu 245 m/ł. Es soli auf diesein Wege die Uhters. angestrebt werden, welcher
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der beiden Gruppen die Hąlpcliromieerseheinung zukomnit. — Wcnn eine oder 
zwei Komponenten assoziiert sind, wie in dem Beispiel der Anilin-Nitrobenzol- 
Mischung, wird die Berechnung der Gleichgewichtc durch Uberlagerung bei un- 
bekannter Assoziationskonstante unmoglich. Die Extinktionskurven dieses Gemisches 
in A., sowie die Absorptionskonstanten der reinen Stoffe in A. sind in Kuryen- 
tafelu wiedergegeben. Durch die Assoziation des Anilins werden bei Verd. des 
Systems zu hohe Konzz. des neuen Stoffes erhalten, was aueh auf die wenig defi- 
nierten stochiometr. Verhaltnisse in Lsgg. von Moleluilyerbb. zuriickgefulirt werden 
kann. (Ber. Dtseb. Cliem. Ges. 5 7 . 1330—36. Erlangen, Univ.) H o r s t .

M uriel C atharine Canning Chapman, Das erste photochemische Gesetz. Die 
Proportionalitat zwiseben photoehem. Effekt u. absorbierter Liehtenergie ist von 
grundlegender Bedeutung, ihre Allgcmeingultigkeit ist jedoeli experimentell nocli 
nieht erwiesen. Vf. stellt sich die Aufgabe, die Unstimmigkeiten zwiseben den 
Arbeiten yon D r a p e r  (Pbilos. Magazine 2 3 . 401 [1843]) u. B a ły  u . B a r k e r  (Jo u rn . 
Chem. Soc. London 119. 653; C. 1921. III. 584) unter Benutzung der fruher be- 
schriebenen App. (Journ. Chem. Soc. London 123 . 3062; C. 1924 . I. 1334) zu iiber- 
prufeni Wahrend nacli B a ły  u. B a r k e r  die Bindung von Cl2 u. Hs schneller 
erfolgt ais es das oben angefiihrte Draperscbe Gesetz yerlaugt, ergibt sieli auf 
Grund der vom Vf. durehgefuhrten Verss., daC die Ek. in Gemischen yon elektrolyt. 
Gas bei Ggw. geringer 0 2-Mengen langsamer yerliiuft. Yf. ist der Ansicht, daB 
die Abweichung yom Draperschen Gesetz der Danipfdruckabnabme dej W. infolge
B . von IICl zuzusebreiben ist. (Journ. Cliem. Soc. London 125. 1521-—26. 
Oxford.) K. W o l f .

H ow ard R. Moore und W. A lbert Noyes, jr ., Photochemische Unterwckungen.
II. Die Aktwierung einer Quecksilberoberflache durch Liclit. Eine mogliche Bezielmng 
zwischen dem phołoelektrischen Effekt und pliotochcmischer Einwirkung. (I. ygl. 
N o y e s  u . K o u p e r m a n , Journ. Americ. Chem. Soc. 45 . 1398; C. 1923 . III. 481.) 
Die pliotoelektr. Seliwelle des Hg wurde zwischen 2750 u. 2537 1  gefunden. Die 
Aktiyierung der Hg-Oberflache wurde an der lik .:

Hg +  lk  (1 at) =  HgO; A  F„9S =  —13808 
untersucht, welche bei gewolmłiclicr Temp. unmeBbar langsam yonstatten gelit. 
Die B. von 0 3 wurde dadurcli auf ein Minimum besehrankt, daB 0 2 erst zur Ek. 
zugelassen wurde, w’enn die Bestrahlung eben aufgehort liatte. Ais Lichtquelle 
diente eine starkę Entladung zwischen Hg-Elektroden in II2. 0 2 w7urde durch 
Erhitzeu von KMn04 dargestellt. Das ReaktionsgefiiB u. die Entladungsrohre waren 
mit Fluorit- oder Quarzfenstern yerselien, die in direkter Beruhrung miteinander 
waren. Bei Yerwendung von Fluoritfenstern schien melir HgO gebildet zu werden 
ais bei Quarzfenstern. An der Stelle, w o O, auf die Hg-Oberfliiche traf, konnte 
bei Benutzung von Glycerin u. einer Lsg. von CoCl2 in CH3OH ais Farbfilter HgO 
bemerkt werden, niclit aber bei Benutzung einer Glasplatte. -— Ferner wurde die 
Ek.: 4Hg -j- 2N 02 == 4HgO -j- N2; A  F298 =  —79072 an der aktiyierten Ilg- 
Oberfliiche untersucht, welche eine gewisse Zeit unyeriindert zu bleiben schien, au 
einem ganz bestimmten Zeitpunkt wird die Oxydhaut dick genug, so daB Falten 
auf der Oberflticlie siebtbar werden. Die Gesebwindigkeit der Aktiyierung liangt 
vom X 02-Druck, yon der Spannuug u. der Wellenliiuge ab; diese Bezielmngen sind 
graph. dargestellt. Die Dauer der Aktiyierung ist kleiner ais 1 Sek. Die Wellen- 
lange des aktiyierenden Liclits muB unterhalb der photoelektr. Seliwelle liegen. 
Eine Theorie der Aktiyierung wird erortert. (Journ. Americ. Cliem. Soc. 4 6 . 1367 
bis 1376. Chicago [111.], Univ.) J o s e p h y .

A3. K o llo id ch em ie .
K. v. N eergaard, Zur Umkehr der Hofmeisterschen Ionenreihen bei der Quellung$- 

volumełrie pulverformiger Kolloidgcmisclie. Yf. beschreibt einen App. zur Messung
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der Quelhmg, das Quellungsvolumeter, mit dem er Unterss. uber die Quellung elast. 
Stabchen aus pulyerformigen Kolloidmaterialien messen kann. Aus mediziu. 
Griinden wurden ąuellungsfordernde Mittel den Stabchen imbibiert, dabei wurde 
eine Umkehr der sonst fiir die Quellungsfi>rderuug bei Zusatz zu der Quellflussig- 
keit geltenden Hofmeisterschen Ionenreihc gefunden, eine Erschcinung der Ioneu- 
hydratationswrkg. Auf die Bedeutung des Befundes fiir die analogen biol. Yer- 
haltnisse wird liingewiesen. (Kolloid.-Ztschr. 35. 111—20. Ziirich, Univ.) v. H a h s .

E m il Hatschek, Die Deformation elastischer Gelkorper beim Trocknen. Korper 
aus 15°/0ig. Gelatine werden bei niedriger Zimmertemp. dem Trocknen ausgesetzt; 
ebene Fliichen werden gekriimmt, zuuiiclist nacli auBen, spater, wenn die Kanten 
infolge Austrocknens unclast. geworden sind, nach innen. Aus einem Kugel- 
segment entsteht ein Hohlkugelsegment von ziemlich gleicliformiger Waudstarke. 
Gerade Kreiszylinder, dereń Hohc gleich oder kleiner ais der Durchmesser ist, 
schrunipfen so, daB die Mautelflache iu der Mitte eingezogen wird u. die ebenen 
Fliichen konkay werden; auBerdem entsteht durch Iunenschrumpfuug ein viillig 
regelmiiBiger u. reproduzierbarer Ilolilraum. Liiugere gerade Kreiszylinder werden 
uuter B. tiefer Falten in der Jlantelfliiche unrcgelmiiBig. Wird die Austrocknung 
einer Fliiche durch Aufbringen von Kautschukyaseline yerzogert, wolbt sieli die 
Flachę nach liingerer Zeit besonders stark nach innen. Wurfel zeigen Innen- 
sehrumpfung; durch Anbringen von Tuscliemarkcn kann man den Verlauf der 
Schrumpfung erkennen; Vf. stellt yerscliiedene Gleichungen der Austrocknung der 
Flachen auf. Weiter untersueht wurden reguliire Tetraeder u. ąuadrat. Prismen. — 
Die Wasseryerteilung in der Oberfliiche kann bei Siittigen der Gelatine mit Salzen 
erkanut werden: iu den ersteu Stadien gibt das Ausbliihen des yerwendeten NaF 
u. Xa2C03 die Lage der „Isoxeren“ (Ivurven gleiclien Wassergelialtes) an. — Bei 
der Wiederąuellung wird nicht die Ausgangsform zuriick erhalten. — Auf die 
Wichtigkeit des Studiums der Schrumpfimgsformen fiir die B. organ. Formen wird 

• liingewiesen. (Kolloid.-Ztschr. 35. 67—76. [6/7.] London.) v. H a h n .
R. Gallay, Die Flockung von Ton und die Erscheinungen des Basenaustausehes 

und der Hydrałałion. Auf Grund vou Messungen der Ultramikroskopie, Yiscositat 
u. Sedimentation (im Appai-ate W ie g n e r s ) kommt Vf. zu folgenden Ergebnissen: 
Zweiwertige Kationen liaben stiirkeres Flockungsvermogen ais einwertige; dies 
kann bei den Tonsuspensionen mit dem Basenaustauch in Zusaninienhaug stehen. 
Auch der von K r u y t  u . v a n  d e r  Sp e k  beobaclitete EinfluB der V erd . auf die 
Koagulation bei As2S3-Solen kann auf loneuaustausch zuruckgehen. Die Viscositi'it 
der getlockten Sole u. somit die Hydratation der Floeken ist um so groBer, je 
stiirker hydratisiert die adsorbierten Ionen sind. (Helv. cliim. Acta 7. 641—43. 
.Marcelin sur Morges.) v. H a h n .

Silvester P ra t, Die phijsikalisch-chemischai Eigensehaften der Pflanzenndh - 
'losungen. I. Die Niihrlsgg. nach Dbtmeb, Knop, P f e f f e r , SniV E, TÓTTin g h a m  
fiillen Kongorubiusole stark, die nach C r ONE schwacli; siimtliche fiillen Nilblau- 
chloridlsgg. stark. Der Antagonismus bei der Koagulation von Lecitliinsolen mit 
ein- u. zweiwertigen Salzen tritt nur ein, wenn die Konz. des einwertigen Kations 
stark die des zweiwertigen iiberwiegt: da dies in den NHhrlsgg. nicht der Fali ist, 
floeken alle, mit Ausnalime der Croneselien, die Lecithinsole stark. Au Pflanzen-
preBsiiften, statt Kongorubinsol, wurden iihnliche Ergebnisse erhalten; diese ver- 
hielten sieli wie ein Gemisch von molektilaren Anteilen, hydrophilen u. liydro- 
phoben Kolloiden. — Quellungsyerss. mit Erbseumehl u. pulyerisiertem Agar 
(Yolumenmetliode) zeigten ungleichmaBiges Verli. der Niihrlsgg. (Kolloid-Ztschr. 35. 
97—105. Prag, Tschecli. Univ.) v. H a h n .

Hugo K iihl, Die EmuUionen und ihre Ilerstettung. Betraehtungen uber die 
Kolloidchemie der Emulsiouen u. Yorsehlag, Milcli oder Milchprodd. ais Disper-
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soide (soli wohl heiBen Dispersatoren. D. Ref.) bei der Herst. von Lebertranemul- 
sionen zu verwenden. (Chem.-Ztg. 48. 601—2.) v. IIahn.

P. N. Pawlow, Vber die Adsorption. II. Adsorption und heterogene Vcr- 
teilung. (I. vgl. S. 1668.) Ableitung des Yerteilungssatzes eines Stoffes zwischen 
zwei nicht miselibaren Phasen fiir den Fali, daB der Molekularzustand beider 
Losungsmm. u. des gel. Stoffes sieli mit der Konzentrationsiinderung der Lsg. ver- 
iindert. Fiir die Verteiliuig von Eg. zwisclien W. u. Bzl., HN03 zwischen W. u. 
A., Formaldehyd zwischcn Amylalkoliol u. W., Bemsteinsiiure zwisclien W. u. A. 
stimmen die nacb den angegebenen Formeln berechneten Wertc gut mit dem 
Expcriment iiberein. (Kolloid-Ztsehr. 35. 87—88.) v. IŁuin.

P. N. Pawlow, Die Adsorption. III. Oberflaćhenspanmmg fliissiger Mischunge.n 
und Adsorption. (II. vgl. vorst. Bef.) Vf. stellt eine Formel fiir die Oberfliichen- 
spannung eines Gemisches von n. Fil. auf; die danaeh berechneten Werte fur die 
Gemische CCl4-Athylacetat, CCl4-Propylformiat, Bzl.-Athylacetat stimmen mit den 
experimentell gefnndenen Werten iiberein. Fiir anomale Fil. (solclie, die ans 
mehreren Molekiilgattungen besteben) gilt eine andere Formel, die an den Bei- 
spielen Toluol-Nitrobenzol, W.-Eg. gepriift worden ist. — Die Gibbssche Fonnel 
jT = — c/U r  X  da jd c  (it =  OberflSchenspannung, c == Volumenkonz.) gilt nur 
fiir den speziellen Fali, daB ein Stoff aus einer Phasc, die nur aus einer Kompo
nentę bestelit, adsorbiert wird. Yf. gibt eine Erweiterung der Gibbsselien Formel 
an, die diese Einscliriinkung beseitigt. Das bisher uneingeschrankt angewandte 
Freundlicbsche Adsorptionsgesetz, daB positive Adsorption stattfindet, wenn der 
Stoff die Oberflacbensp;innung erniedrigt u. umgekelirt, gilt nur in dem Ausnahme- 
fall, daB die Adsorption des Losungsm. gleich Nuli wird. — Das Yorzeiehen der 
absorbierten Masse liiBt sieb nach va n  d e r  W a ,vls bestimmen. — Aucli bei nega- 
tiver Adsorption kann die Oberfiachenscliicht reichcr an gel. Stoff sein, ais die 
innere Masse, wenn auch das Losungsm. negativ adsorbiert wird. — Faktoren, die 
auf die Oberflaclienspannungsanderung einwirken, sind die Adsorptionskoeffizienten 
verscbiedener Molekiilgattungen, sowie der chem. ProzeB. — Aus diesen Bereeli- 
nungen leitet Vf. folgende SeliluBfolgerungen ab : Die Obcrflaehenschiclit adsorbiert 
die Molekiilgattungen des gel. Stoffes u. des Losungsm. Das Adsorptionsgesetz 
fiir jede Molekiilgattung lautet: JTv11/a; =  K  (v =  spezif. Vol. der fl. Phase; 
a: == Molenbrucli in der fl. Miseliung). (Kolloid-Ztsehr. 35. 89—97. Odessa.) v. H a h n .

John  B. Speakm an, Anomale Adsorption. Verss. iiber die Adsorption von 
Naehtblau an Wolle zeigten, daB wiihrend des Adsorptionsvorganges HC1 in Frei- 
heit gesetzt wird, was der Farbstofflsg. einen Stich in das Griinblaue rerleiht, 
wiihrend die neutrale Lsg. tiefblau ist. Mit Zunahme der adsorbierten Farbstoff- 
menge wachst aucli der Gehalt an freier Saure der Lsg. Eine eolorimetr. Best. 
der adsorbierten Farbstoffmenge fiilirt infolge der Farbiinderung zu falsclien Werten. 
Damit sind die anomalen Adsorptionsisothermen y o u  B i l t z  u . S t e i k e r  (Kolloid- 
Ztsehr. 7. 113; C. 1910. II. 1268) bei der Adsorption Yon Nachtblau an Wolle, 
welebe auf eolorimetr. Wege bestimmt wurden, geklart. (Naturę 114. 352. Leeds, 
Uniy.) * B e c k e r .

K arl Schultze, Uber capillare JErsclieinungen. Vf. stellt den Begriff der offnen 
Capillare auf, das ist eine liings durchschnittene „echte“ Capillare, u. weist ihr 
viel haufigeres V. nach. Bei der Sehwimmaufbereitung der Erze kann rauhe Ober- 
fliiche, also Bedeekung mit offenen Capillaren, durch Hoehsteigenlassen der be- 
netzenden Fl. in ihnen, tieferes Eintauehen bewirken; der Benetzungsausselilag 
kann demnacli durch die Art des Bruches gesteigert werden. — Katalysatoren 
werden durch systemat. aufgeraubte Oberfliiche wirksamer. — Filterapparate haben 
bei Anlegung regelmaBiger offener Capillaren groBte Wirksamkeit; demzufolge siud 
die Apparate H artm ann, Gobbi u. P lauson  ais unvollkommen zu bezeichnen. —
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Auch fiir dus Aufsteigcn vou FI. in Docht oder Saud sind die Keuntnisse des 
Yerli. der offenen Capillaren wielitig; es gcniigt nicht, Steigyerss. mit „mijglichst 
rundcu“ Sandkoruern auszufuhren. (Kolloid-Ztschr. 35. 76—86. Hamburg, Hyg. 
Staatsinet.) v . H a h n .

B. Anorganische Cliemie.
E udolf Schenck and G. Eóm er, IIber die Phospliornitrilchloride und ihre JJm- 

setzungcn. I. Nacli dem alten Yerf. von S t o k e s  durch Erwfirmen von PC1S- 
NH,C1-Gemischen in Bombenrohren auf 120—150°, aus denen das hochgespannte 
lICl-Gas ofter abgeblasen werden muB, die Phospliornitrilchloride darzustellen, bat 
sich ais zu umstiindlich u. kostspielig erwiesen. Die Farbenfabriken in Lever- 
kusen stellten es fiir die Zwecke der Unters. zuniichst etwas yorteilhafter her, in
dem 600 g PCl6 mit 150 g NH4C1 in siiurefesten Autoklayeu erhitzt wurden. Ńach 
einer Versuchszcit yon 25—30 Stdn. wurden rund 200 g rolie Phospliornitrilchloride 
erlialten. Aus dem Boliprod. muB das reine Priiparat durch Dest. boi niedrigem 
Druck gewonnen werden. Bei zu starkem Erwiirmen bilden sich kautscliukiihnliche 
JIM. ti. die Ausbcute ist am Ende. Es wurde daher im Yakuum bei 2 mm dest. 
bei einer Ólbadtemp. vou 130—200°. Der groCtc Teil bleibt ais hoclipolymerisierte 
M., die nicht mchr zu yerwenden ist, im Kolben zuriick. Nach wciterer Eeinigung 
ergab das Bayersche Autoklayenprod. unter 10 mm Druck bei 124° reines Tri- 
phosphornitrilchlorid, (PNC12)3 (F. 114°),, wahrend das immer nebenher entsteliende 
Tetraphosphornitrilchlorid, (PNC1.,)4, bei 10 mm den Kp. 185° aufweist u. bei 123,5° 
schmilzt. Die Yerbb. konnen aus Bzl., A. oder Clilf. umkiystalliert werden. SelilieB- 
lich gelang es aber den Vff., die Verwendung yon Bombenrohren u. Autoklayen zu 
umgehen u. die Yerbb. in groBer Ausbeute u. kurzer Zeit darzustellen, indem sie 
in Tetrachlorathan ein indiftercntea, PC15 gut aufnehmendes Losungsm. gefunden 
haben, das die Umsetzung mit trockenem Nil,Cl erlaubt. Das Verf. ist kurz fol- 
gendes: 400 g PC15 werden in 1 1 Tetrachlorathan gel. u. hierzu 120 g troekenes, 
femyerriebenes NH4C1 gegeben. Die Mischung wird am EuckfluBkuhler unter Aus- 
schaltung der Luftfeuchtigkeit auf 135° erhitzt. Es entweicht langsam HCI Gas u. 
nach 7 Stdn. ist die Hauptrk. beendet. Man erhitzt gewóhnlich weitere 13 Stdn. 
Vom unyerbrauchten NH4C1 wird abfiltriert, das Losungsm. im Yakuum bei 50° 
unter 11 mm abdest;, wonach der fl. Euckstand erstarrt, der nun kein XH,C1 mehr 
enthiilt. Die Trcnnung des Tri- u. Tetraphosphornitrilchlorids von den oligen Poly- 
meren wird durch Absaugen auf der Nutsche u. yorsichtiges Deckcn mit Bzl. er- 
reicht. Es liinterbleiben 100 g festes Krystallpulyer, das in das Tri- u. Tetraprod. 
leicht durch Vakuumdest. getrennt werden kann, ohne daB liier die lastige B. der 
kautschukiihnlichen Polymerisationsprodd. einsetzt. Noch beąuemer benutzt man 
PC13 u. leitet in die Tetracliloriithanlsg. das zur B. yon PC15 notige Cl ein. Die 
Ausbeute an Triphosphornitrilehlorid betragt 75 g, an Tetrachlorid 25 g.

Die Vorgange der Polymerisation wurden yon den Vff. ebenfalls einer Unters. 
unterzogen u. festgestellt, daB dicse erst bei einer Temp. yon 255° in mehreren 
Stdn. fortschreitend einsetzt. Die Eigenscliaften der Polymerisationsprodd. sind 
denen des Kautschuks sehr ahnlich. — Die Umsetzungen mit primaren u. sekun- 
daren Aminen beschriinkten sich auf die Anilide u. Piperidide. Die Ekk. wurden 
in benzol. Lsg. yorgenommen. Zur Bereitung des Anilids des Triclilorids wurde
1 Stdc. erhitzt. Nach dem Abdest. des Losungsm. liinterbleibt die Verb. in Kry-
stallen yom F. 261° (aus Eg.) u. ist ident. mit dem Hofmannschen Anilid PN3Cl2IIuP. 
Das Anilid des Tetrachlorids hat auch den F. 261°. Auch die Piperidide sind mit-
einander ident. Aus beiden Verbb. entsteht dasselbe Piperidid, (Pi\T3Cl0II20)3, vom
F. 231°. Sie sind monomer; ihre Formeln sind: N=-P(NH• C6H^2 u. N=P(XC6n i0),.
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u. besitzen entgegen friiheren Annahmen nieht dic Konst. der Ausgangscliloride. 
Die polymeren Chloridmolekiile sind in monomolekulare Teile zerfallen. -—Die Phos- 
pliornitrilehloride nelimcn Pyridin auf. Mach der Gleieliung:

(PNCy8 +  6IIjO +  9NC5H5 =  (PN02H2, NCJI,), +  6NC6II3-IIC1 
bildet sieh ein Pyridiniwnsalz einer Metaphosphimaure. Uber die MolekulargrtiBe 
kann noeli uiclits ausgesagt werden. Die leiclite Spaltbarkeit der Salze fuhrte 
Vff. auf einen AVeg, die freie Metaphosphimsaure, PN0.2I f .,, in festem Zustande 
darzustellen. Die aus dem Tri- u. Tetraclilorid gleicherweise dargestellten Meta- 
phosphimsaurepriiparate koagulicren wie Metaphospłiorsiiure EiweiB. Dureli Rkk. 
der Siiuren der beiden Yerbb. mit Ferrisalzen wurden weiBe selileimige Ndd., ver- 
mutlieli komplexer Natur erhalten, in denen das Verhiiltnis zwiselien Fe u. Meta- 
pliosphimsiiure sehr genau festgestellt werden kann. Die Unmogliclikeit, ibr Mol.- 
Gew. ermitteln zu konnen, ermoglicht noeli keine Schliisse iiber ihre Identitiit 
mit den Stokesseben Metaphosphimsauren.

N C L ,P=N ----PCI,
L C L P ^ N P C L  I II
N-PC1, y  n. f[ * N III. N

Ol I) . — ^ Y. p ę i ,
- PCI., CLP— N = P C 1 ,

IV.
PCI

V. Cl

C l . P = i ’- P .C l  VJ_ 4  ^  ^  ^
C1. , P = N — P = N — P = N -

! I I '

ę r * f  C1”“m N ’a  C1.,P=X— p — N = P C 1 ,
C l-P^ P-Cl C 1-P~-N =P-C 1

N-.C1 VII. N—IICl
Der leiclite Abbau der Phospliornitrilchloride, der scbon dureh gemUBigte Einw. 

von Aminen statthat, liiBt die Konst.-Auffassungen dieser Verbb. von W ic h e l - 
iia u s  (I.) u. S t o k e s  (II. u. III.) sehr zweifelhaft erschcinen. Es mussen vielmehr 
Komplexverbb., in denen Nebenyalenzen eine groBe Kolie spielen, in Betraclit 
komnien. Die relative Stabilitat gegen Tempp. bis zu 250° im Gegensatz zu den 
oligen Phosphornitrilchloriden deutet auf Konstst. wie in IV. u. V. In deu oligen 
Verbb. diirfen wolil offene Ketten mit noeli unabgesiitt. N-Atomen angenommen 
werden (Formelu VI. u. VII.). Die zu erwiihnter Stabilitat scheinbar im Gegensatz 
stehende lciehte Reaktionsfahigkeit mit den Aminen u. Pyridin findet ilire Er- 
kliirung in der Tatsaclie, daB auch dic Aminę Nebenvalcnzen iiuBern u. daher eine 
Lockcrung des polymeren Gefiiges yeranlassen. DaB in den Pyridinlsgg. Pyridiu- 
Phosphornitrilkomplcse vorliegcn, gclit vor allcm liervor aus dem Vergleich der 
Einw. von NH3 auf Phosphornitrilchloride in benzol, u. in Pyridinlsg. u. aus den 
roten Farbrkk., welche die pyridin. Clilorphosphorstickstofflsgg. mit NaOH liefern. 
LaBt man trockenes NH3 auf die benzol. Lsg. des Triphospliornitrilchlorids ein- 
wirken, so erliiilt man nacli h. Filtrieren beim Abkuhlen gut krystallisierende Niidel- 
clien. Das trimere P-N-Geriist bleibt in dem Losungsm. Bzl., das keiuc Neben- 
valenzen auBert, erhalten. Dureh das NII3 wird zwar der Bing geoffnet, aber nur 
dic beiden auBersten Cl-Atome werden dureh NII2-Gruppen ersetzt, wenn der Ring 
nicht uberliaupt erhalten bleibt. In Pyridinlsg. jedoch fiirbt sieli die Rk.-Masse 
alsbald gelb u. dann dunkclbraun. Hier tritt Pyridin wolil unter primiirer B. eines 
Phospliornitrilpyridiniumehrorids in Bk., das dureh NII3 aufgespalten u. iu eine 
stark gefiirbte Verb., die sieli von dem Glutaconaldchyd ableitet, verwandelt wird. 
Dureh diese Bkk. glauben Vff. die Koust. ihrer ChlorphosphorstiekstofFyerbb. be- 
weisen zu konnen. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57. 1343—55. Munster, Uniy.) H o r s t .
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A rthur Kosenheim und H ellm uth  Y erm ehreu, Uber innerkompleoce Borate. 
Nach der Anscliauung vieler Forsclier werden die Yerbb. von Boraten init organ. 
StofFon (Oxyearbonsauren, Oxypoly carbonsiiuren, manclie Kctosiiureu, Polyalkohole) 
strukturchem. ais Salze komplcxer Anionen aufgefafit, die 1- oder 2-wertigcs Boryl- 
radikal (BOH)" oder (BO)' entlialten. Dem stelit eine andere Auffassung gegeniiber, 
diese Komplexverbb. ais „innere Komplexsalze“ des 3-wertigen B zu betrachtcn, 
in dereń Anion das B die Koordinationszalil 4 liat. Durch die von den Vff. dar- 
gestellten Salze konnten letzterer Anschauung weitere Stiitzen gegeben werden. — 
Salicylsaureborate: Na-Salz, NaBC^HgO^, aus der konz. wss. Lsg. von 1 Mol. Na- 
Salicylat u. 1 Mol. Borsiiure, Tafeln; mit W. tritt hydrolyt. Spaltung ein. Die 
Analysencrgebnisse sprechen fiir die Konst. der Formel I. ais iunerkompleses Salz. — 
K-Salz, Blattchen. — Li-Salz, sechsseitigc Blattchen. — Ca-Salz, Tafeln, 1. in A. — 
Cu-Salz, CuB.,C.itiIIKOy!, griine Blattchen ohne Rrystalhvasser. Die Darst. von
2-bas. Salzen gelang nicht, es trat wie zu erwarten Hydrolyse ein, wodurch in 
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Analyse die fruherc Auffassung der 1-bas. 
Siiurc gemaB HO • B(0 ■ C,,I I, • COOII)2 hinfiillig wird. — o-Kresotinsaureborate, Ca- 
Salz, Ca[B(CsITaO.,).,}, -f- SJ{20 ,  Nadeln, aus 1 Mol. Borsiiure, 2 Moll. o-Kresotin- 
saure u. ’/j Mol. CaC03. — Glykolsaureborate, K- u. NJf^-Salz krystallisieren in 
schonen prisinat. Krystallen wasserfrei. — Ca-Salz, Nadeln. Schwermetallsalze 
lieBen sich infolge noch starkerer Hydrolyse der Alkalisalze nicht darstellen. Den 
Salzen kommt die Strukturformcl II. zu. — Brenzcatechinborate, K-Salz, wasscrfreie 
Bliittchen. — Na-Salz, scchseckige Blattchen. — NH^Salz, Blattchen isomorpli dem

I. N a [ c 0H4< O - > B < g ^ C 6H4 ] II.

III. [ CjH ,< q> B < q> C 6H, ] 11 IV.

CII,-O. _  ,0-H 3C
L CO—0'>B<'0 —OC 

CO-O

K

C H - o \  
i > B  
CII • o  >

R

L CO-O' J
K-Salz. Formel der innerkomplesen Salze wie III. — Aus dem experimentellen 
Ergebnis der Unters. kann gefolgert werden, daB auch andere Oxysiiuren u. Poly
alkohole innerkomplexe Verbb. mit Borsiiure dieser Struktur geben, wonacli fiir 
die Weinsiiureborate die Konst. gemaB IV. zutreffend ist. In diesen Verbb. hat B 
die Koordinationszalil 4, wie sie schon in dem komplexen Borfluoridanion (BF,) 
nachgewiesen wurde. Dic der bisherigen Anschauung uber die Salzbildung sauer- 
stoffhaltiger Anionen widersprechende Auffassung B o e s e k e n s  (vgl. BOe s e k e n  u. 
Me u l e n u o f f , Koninkl. Akad. van Wetcnsch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33 . 
23; C. 1 9 2 4 .1. 2500) von der 5-Wertigkeit des B  in diesen Vcrbb. u. der Asymmctrie 
des 5-wertigen B  in den Disalicylsaureboraten B(0.2C • CcII4 • 0)2 ■ K wird von den 
Vlf. auf Gruml ihrer Beobachtungen bestritten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1337 
bis 1342. Berlin-N, Wissenschaftl.-chem. Lab.) H o r s t .

P. E. Venable und J. M. Bell, Das Atomgewicht des Zirkoniums. Die Diffc- 
renz in den von Yff. bestimmten At.-Geww. des Zr (vgl. Journ. Americ. Chem. 
Soc. 39. 1598; C. 1918. I. 700) Wird durch den Gehalt von 1,0 u. 0,95% H f 
erklart. Nach einer entsprechenden Korrektur ergibt sich das At.-Gew. des Zr zu 
91,2. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1833—34. Chapel Hill [N. C.], Univ.) Jos.

W. B.ohn, Die Darstellung des reinen Chronis durch unmitteTbare lieduktion des 
Oxyds mit Wasscrsioff. Vf. gibt ein Verf. an, CV203 mittcls reinem II2 zu reduzieren 
Dabei muB das Verhiiltnis des Wasserdampfdruckes zum Partialdruck des H2 sehr 
klein sein. Die letzten Spuren von 0 2 miissen aus dcm zur Bed. zu yerwendenden 
Bombenwasserstoff des Handels durch Uberleiten des Gases uber gliihendes P t 
entfemt werden. Der dabei gcbildetc Wasserdampf wird mittels fl. Luft ausgefroren.
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Cr20 3 liiBt sich dann boi 1500° bis 1540° rcduzieren, wenn es zu einem Brikett 
gepreBt u. in einem SchifFchen aus Marąuartmasse in einem Heraeusofen geglulit 
wird. Um die Itk. wirtschaftliehcr zu gestalten, wurde nach der Umsetzung das 
W. aus dem uberschiissigen II2 entfernt u. nacli Ergiinzung des yerbrauehten Gases 
wieder yon Neuern yerwendet. Das bei 1500° erlialtene Cr bestand aus einem 
gesinterten Scliwamm von rein wciBer Farbę. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 275—77. 
Hanau. Heraeus Vakuumschmelze.) B e c k e r -Ko se .

J . B arlo t, U ber das Ferrioxalat. Anwendung zur Trenmmg des Eisens und 
Calciums. Fe(OH)3 ist 1. in uberschiissiger C20 4H2 oder in Ggw. yon CH3COOH 
in Oxalatlsgg. unter B. einer griinen Lsg., die die Rkk. von Ferriionen gibt (auBer 
Farbung mit NH4CNS). Die griine Lsg. zers. sich beim Stehen, besonders ani 
Licht, unter Entw. von C02 u. Absclieidung goldgelber, anscheinend monokliner 
Bliittchen, die Ferrooxalai, C20,.Fe, 2H20 sind. Zur Gewinnung des in der Lsg. 
enthaltenen Femoxalats, (C20 4)3Fe2, 4H20, wird am besten Fe(OH)3 -f- krystallisierte 
C20 4H2 auf einem Filter mit W. ubergossen u. das Filtrat solange durch das Filter 
gegeben, bis kein Fe(OH)3 mehr gel. wird. Dic zuerst griine Lsg. wird schlieBlich 
dunkel goldgelb, sie wird im Exsiccator iiber H2S04 bei gewohnlichera Druck ein- 
gedunstet; das Ferrisalz hinterbleibt ais gelbgriine amorplie M., 11. in W. mit gelber, 
in C2().,H2 mit griiner Farbo; die wss. Lsg. ist einige Tage bestiindig, zers. sich 
aber, beronders in Ggw. von freier G,04H2 wie yorher angegeben. Das Ferrisalz 
bildet leicht Doppelsalze, z. B. mit NH4- u. Ca-Oxalat. In Ggw. yon CII3COOH 
u. NHt-Oxalat wird das Ca-Doppelsalz zersetzt, Ca-Oxalat wird nicht ycriindert, das 
Fe gcht in Lsg. — Hierauf liiBt sich folgende neue q u a n t i ta t iv e  B est. yon F e 
u. Ca basieren: enthalt die zu imtersuchende HCl-Lsg. Al, Fe, Ca, Mg, so wird 
mit HN03 oxydiert, mit NH4OH genau neutralisiert u. NH4C1 zugegeben. Der ent- 
stehendc Nd. entliKlt Al, Fc u. Ca, er ist je nach dem Fc-Gchalt mehr oder weniger 
gelbbraun gefiirbt; man gibt so viel CH3COOH zu, daB der Nd. weiB wird (Ca- 
Oxalat); in Lsg. gehen Fe u. Al, die bei 80—90° durch NII4OH gefallt u. wie 
ublich bestimmt werden. (Buli. Soc. Cblim. dc France [4] 35. 1026—30.) I I a b e r l .

E,. 'W einland und E rn st B aier, Uber kompUzicrtere Ycrbindungen des Blei- 
acetałs (-propionats) und der entsprechenden Erdalkalimelalhalzc. (Vgl. W e in l a n d  
u. St r o h , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 2219; C. 1922. UL 1121.) Vff. stellten eine 
Reihe von Verbb. mit mehrkernigen Bleiacetato- bezw. propionatokationen, bei 
denen ein Pb-Atom durch ein Na-Atom im Komplcx ersetzt ist, dar. Auch Erd- 
alkalimetalle haben sich zur B. solclier Acetatokationen fiihig erwiesen. Dicseu 
Perchlorat- oder Nitratsalzen wird folgende Konst. erteilt:

[ P b < > N a ] d 0 4 [ P b < e - P b - . . ‘l> N a ]c i0 .1
Beim Yerdunstenlassen einer wss. Lsg., welehe die Komponenten (je 2/60 Mol.) 

Bleiaeetat u. NaN03 enthalt, krystallisiert das Bleinatriumacetatonitrat, Pbac.,, 
N aN03 -1 lĄO , in feinen Bliittchen. — Aus Blcipropionat u. NaC104 erliiilt man 
Bleinatriumpropionatoperchlorat, 2Pbprop.2, NaClOi , in groBen oktaederiilmlicheu 
Krystallen. Beide Salzc lassen sich aus W. nicht unzers. umkrystallisieren. — Aus 
Lsgg. von Blciperchlorat u. Sr-Acetat krystallisiert Bleistrontiumacetatopcrcldorat- 
acetat, Pbac2, SracCIO^4H„0, in rechtwinkligen Platten, die sich unzers. aus W. 
umkrystallisieren lassen u. bei 100° ihr W. yerlieren. — Bleinatriumpropionato- 
nitrat, 3Pbprop^, 4NaN03, 6II,10, Nadeln aus 1 Mol. Bleipropionat u. 2 Mol. NaNOa, 
kann aus W. umkrystallisiert werden. — Bleinatriumolpropionatoperchloratpropionat, 
3{_Pbprop.l Na']N03,NaNOa, 611^0, entsteht nur in geringer Ausbeute. — Barium- 
nątriumacetatonitrat, Ba ae,2,2  NaNO^, 2 II2 O, Prismen aus Ba-Acctat u. NaN03 beim 
Yerdampfen der Lsg. bei gcwohnlieher Temp.; bei 100° geht das Krystallwasser 
yerloren, beim trockenen Erhitzen yerpufFt es heftig. — Bariummagneńumacetato-
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perchlorat, Ba ac.2- MgiClO^, aus Ba-Aeetat u. Mg(C104)2, dereń Lsgg. man zusammen 
uber ILSO., im Yakuum yerdunsten liiBt, Oktaeder. — Aus Ca-Acetat u. 50% HC104 
scheidet sich das Ca Iciumaceta top er chlor a t, Caac2, Ca(670.,)2 -2IL20 , in yerfilzten 
Nadeln aus; Ausbeute gering. — StrontimnacetatopercMoratacetat, Srac.2,Srac(ClOt), 
4H .fi, sehr leicht zersetzliche Nadeln. — Bleipropionat, 2(Pbprop»),lI£20, Bliittcben, 
dieses Salz kann entgegen den bisberigen Angaben mit 1/i Mol. H20  krystallisiert 
crhalten werden; docli krystallisiert die Lsg. von Bleioxyd in Propionsiiure erst, 
wenn sie sirupdick geworden ist. Es muB ais propionsaures Salz einer Blei- 
propionatobase formuliert werden. Dieser Auffassung entspreeben aucli die dar- 
gestellten Salze: Bleipropionatoperchlorat, Pbprop.,, Pbprop{CIOJ,211,0, Blśittclien, 
u. Blcipropionatobromat, Pbprop,, Pb(Br0.j)2, 4JL,0, weiBe Blśittchen, beim Erkalten 
einer w. Lsg. von Bleipropionat u. KBrOs; die beiden letzteren Salze sind selir 
explosibcl. Vom Bariumpropionat aus kounten derartige Propionatosalze nicht dar- 
gestellt werden. (Ber. Dtscb. Cliem. Ges. 57 . 1508—14. Wurzburg, Univ.) H o r s t .

F. Krausa und H. K iik en th a l, Zur Kenntnis der Butheniumlialogenide.
I. U b er das R u th e n iu m -2 -c h lo r id : Durcb direkte Chlorierung von metali. 
Bu  in Ggwr. von wenig CO ais Katalysator will J o l y  (C. r. d. l’Aead. des 
sciences 1 0 4 . 291 [1892]) Ruthenium-3-chlorid erbalten haben. Bei Nacbpriifung 
dieser Yerss. durcb die V1F. konnte zwar eine stattfindende Rk. in Ggw. von CO 
bestatigt, aber kein RuC1:! erbalten werden, fiir welclies JOLY aucli andere Eigen- 
sebaften angab, ais sie von den Vff. an der reinen Verb. festgestellt wurden (vgl. 
S. 1073). Die erbaltene braune M., das Prod. der Chlorierung, ist in Miueralsiiuren 
prakt. unl. u. wird von yerd. A. zu einer blauen Lsg. aufgenommen. Die Analysen- 
werte stimmen auf die Formel BuCl2. Diese Verss. bestiitigen die Beobacbtungen 
Ton H o w e  u . seinen Mitorboitern (ygl. Joum. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 335; 
C. 1 9 2 4 . I. 2418), der ebcnfalls RuCL, crhalten haben will. Verschicdcne Um- 
stiinde deuten darauf liin, daB in dem Chlorierungsprod. keine Verbb. yon ein- 
beitliclier Wertigkeitsstufe yorliegen. Aucli bei UbergieBen mit A. oder Losen in 
KCN wird keine Trennung in einheitliche Stoffe erzielt, so daB mit Hinblick auf 
die Unfiihigkeit der wss. Lsg. des yermuteten RuC12, Ionen in Lsg. zu sehickcn, 
die Existcnz von RuC12 sehr fraglich ersclieint u. die B. eines Komplexes mit der 
Koordinationszahl 4 wohl eher angenommen werden diirfte.

II. U b er d ie  R u tlie n iu m -3 -b a lo g e n id c : RuBr3 konnte auf cinem der 
Darst. yon RuCl3 analogen Weg (vgl. 1. c.) erstmalig dargestellt werden. Reines 
Ru(OII)3 wurde im Yerbrenimngsrohr in einem Porzellanscbiffchen bei 105—110° 
mit HBr bchandelt. Nacb Beendigung der Rk. wird im IIBr- Stroni erkalten 
lassen; dunkelyiolette, sprode, metali, gliinzende, etwas liygroskop. M., in W. u. 
A. etwas weniger 1. ais das entsprechende Clilorid. Die Nachpriifung der Eigcn- 
schaften des 3-Jodids bestiitigte die bisberigen Angaben in der Literatur. Die 
Darst. des 3-Fluorids gelang nicht, da bei Behandlung des Hydroxyds mit HF 
keine Einw. beobachtet werden konnte u. die Rk. zwischen R uC13 u. NH4F zu 
cinem noch nicht nalier untersucliten Komplexsalz fiilirtc. In einer Tabelle sind 
die Hauptrkk. der Rutlieniumbalogenide ubersichtlich zusammengestellt. (Ztsclir. 
f. anorg. u. allg. Ch. 137. 32—38. Braunschweig, Techn. Hochschule.) H o r s t .

T. M. Lowry, Eine Sache der Ordnung. Polemik uber die Verwendung yon 
-j- u. — Zeichen bei der Aufzeichnung organ. Formeln „in solcber Weise, daB 
Ionen u. Molekule nicht yoneinander untersclieidbar sind“. Es beteiligen sich daran 
A r t h u r  L a p w o r t i i  u . ferner CHRiSTOrnER I n g o l d .  (Chemistry and Ind. 43.

D. Organische Chemie.

723. 769—70. 811.) 
YI. 2. 132

B e h r l e .
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B. M. Margosches, 'W ilhelm  H inner und Ludwig Friedm ann, Uber Kohlen- 
wasserstoff- und Kohlenstoffćhloridc III. Das Jodlosungsvermogen chlorierter KoliUn- 
wasserstoffe der Fettreihe und hieraus sich ergebende JBeziehungen. (II. ygl. Journ. 
f. prakt. Cli. [2] 1 0 3 . 216; C. 1 9 2 2 . I. 1226.) Zur Unters. der Reaktionsfiihigkeit 
des Jods gcgcn Fette (ygl. S. 563) erwies sich ais wunschenswert die Kenntnis dea 
Jodlosungsyermogens der gebriiucliliehsten Losungsmm., ais welche chlorierte 
KW-stoffe in Betracht kommen. In der ersteń Vers.-Ręihe bestimmen Vff. das 
Jodlosungsyermogen von Kohlenstofftetrachlorid, Chlf. u. Methylenchlorid bei Tempp. 
yon 11—25° (J-Gehalt in 100 cem gesiitt. Lsg.) u. die Unterscliiede im J-Gehalt je  
zw.eier dem Chlorierungsgrad nach aufeinanderfolgender Glieder. Das Losungs- 
vermdgen steigt mit der Temp. in arithmet. Progression innerhalb des obigen 
Temperaturbereichs. Das Yerhiiltnis des Jodlosungsyermogens zweier aufeinander
folgender Glieder ist nahezu konstant. Mit steigendem Cl-Gehalt der KW-stoffe 
sinkt das Jodlosungsyermogen. Auch fiir die chloriertcn Athane (Athylenehlorid, 
Chłorcithylenchlorid, Dichlorathylen, Triehlorathylen, Acetylentetrachlorid, Perchhr- 
athylen, Pentaddorathan, Athylidenchlorid) treffen die gleichen Bezieliungen zu, 
jedocli weisen Isomere Versehiedenheit auf, insofern z. B. Athylidenchlorid ein 
geringeres Jodlosungsyermogen besitzt ais Atliylenclilorid. Das Jodlosungsyermogen 
des Chlf. ist dem des Dicbloriithylens, das des CCl4 dem des Perchlorathylens 
anniiliernd gleieli. Melirere Tabellen lassen fiir die einzelnen Beihen die Gesetz- 
miiBigmaBigkeitcn deutlich erkennen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 137. 81—90. 
Briinn, Deutsche Techu. Hochscli.) H o r s t .

E glan tine  P ey tra l, Uber die Art da- pyrogenen Zersetzung des Propanols-1. 
(Ygl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 31. 122; C. 1 9 2 2 . I I I .  33.) Der groBte Teil 
des nach der fruher bescliriebenen Methode behandelten Propanols bleibt bei der 
therm. Zers. uuyerandert. Aus dem zersetzten Anteil wurden folgende Zersetzungs- 
prodd. isoliert: Jf2, CO, C',IIa, C JI^ CIT^CJI-. CII,,, C',11, (wenig), CII3-CIĄ-CIIO  
u. Clii O; letzteres ist entstanden nach: CH3-CH2-CHa0H  =  IICHO -f- CII3-CH3. 
Ais Hauptrkk. sind folgende beiden anzusehen: 1. CH3-CH2‘CII2OII =  CII3• CHj • 
CHO +  Ha u. 2. CH3-CH2-CH2OH =  CH3.C H :C H 2 - f  I I 20 ;  unter diescn beiden 
ist die Zers. nach 1. die yorherrschende. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 960 
bis 964.) . I I a b e r l a n d .

E glan tine  P ey tra l, Uber die Art der pyrogenen Zersetzung von Athylather. 
(Ygl. yorst. Ref.). Die Hauptrk. bei der pyrogenen Zers. von Athylather yerliiuft 
nach folgender Gleicliung: 1. (C2l i6)20  =  CII3 • CII3 -f- CH3CH0. Die hierbei 
entstelienden Prodd. werden weiter zers. nach 2. CII3CH0 =  CO -f- CII4 u.
3. CH3-CH3 =  CH2 : CII2 -f- H2; das entstandene 0,11, zerfallt nach 4. CH2: CH2 =  
C H : CH H2. Rk. 4. ist abliiingig yon der Geschwindigkeit mit der die Zer- 
setzungsgase das ZersetzungsgefiiB passieren; ist die Geschwindigkeit groB, so 
findet die Rk. fast garnicht stett. In 100 Teilen des Gasgemisches wurden ge- 
funden: 24,57% C JIt , 0,13% C Ą ,  7,60% CO, 7,60% CII,, 4,90% CtHa u. 
15,74% J /2. Wenig C2II4 bildet sich auch nach 5. (C.,H,J20  =  2 C II,: CH2 +  II30 ; 
das entstandene C21I4 kendensiert sich bisweilen zu Cyclobutan. Bei sehr niedriger 
Durchgangsgeschwindigkeit der Gase zerfallen die KW-stoffe weiter unter Ab- 
scheidung von Graphit. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 964—68.) H aberland .

E g lan tine  P ey tra l, Uber die Art der plotzliehen pyrogenen Zersetzung von 
Aeetanhydrid bei hoher Temperatur. (Vgl. yorst. Ref.). Werden Dampfe von Acet- 
anhydrid durch eine auf etwa 1150° erhitzte Pt-Rohre geleitet, so findet pyrogene 
Zers. statt nach folgenden Gleichungen: 1. CH3CO • O • OC • CH3 =  CH,CO+ CH3C 00H ; 
dieses ist die Hauptrk. Die hierbei entstehenden Prodd. zerfallen weiter nach:
2. 2CII2CO =  C2H 4 +  2 CO u. 3. CH3COOH =  CH4 +  C02. Das nach 2. ge- 
bildete C2II4 zerfallt zum Teil in II2 u. C2II2. Der groBte Teil H2 bildet sich jedoch
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11 ach 4. CIŁjCO• O • OC • CII3 =  CII4 -(- II2 -j- 3 CO. Etwas Hj bildet sieli aucli 
(neben Grapbit) durcli wcitere Zers. der KW-stoffe, wobei gleicbzeitig kondensierte 
KW-stoffe gebildet werden. (Buli. Soc. Cliim. de France [4] 35. 969—74.) H ab erl.

Picon, Einwirkung von fliissigem Ammoniak und Natriumamid au f hałogenierte 
Athanderivate. Darstellung von ranem Monodthylamin. FI. NH3 reagiert mit C2H6Br 
u. CjHjJ bei —40° langsam, bei gewiihnlicher Temp. rascher unter B. yon

u. ; die beiden erstgenannten Vcrbb. sind in nabezu gleicber,
das tert. Amin nur in geringer Menge yorhanden. C2II6C1 wird selbst nacli 24std. 
Stehen dureb fl. NH3 nur wenig angegriffen. In Ggw. von KaNII, reagieren C2II6Br 
u. C2H5J  mit fl. jNH3 bei gewohnlicher Temp. analog wie bei Abwescnheit von 
NaNIIo; auBer dem Gemiscb der Aminę bildet sieli gleicbzeitig in diesem Falle 
eine kleine Menge C JI^  — C2H5C1 reagiert in einem Autoklaven in fl. NH3 bei 
Ggw. yon NaNH2 bei 0° unter B. von u. yiel C2II4 (starkę Warmeentw.,
der Druck steigt bis 20 at). Die Trennung des C2II5NH2 von ubcrschiissigem NH3 
gelingt durch Dest. in IIC1. In der Lsg. der Chlorhydrate wird nach der Metliode 
von FRANfOIS (C. r. d. l’Acad. des scienćes 144. 568 [1907J das Aminchlorliydrat 
bestimmt. Durch Krystallisation u. Eindampfen wird NH4C1 entfernt. Die Mutter- 
lauge wird cingedainpft bis ihr Gewicht 5% mehr betragt ais das des Aminclilor- 
hydrats, dann wird mit 6% der theoret. erforderliclien Menge NaOH yersetzt u. 
zurn Kp. erhitzt, wodureh N H 3 entfernt wird. Das reine Amin wird durch iiber- 
schiissiges NaOH erbalten. Ausbeute 30°/o- (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 
979—81.) H a b e r l a n d .

E. "W. B la ir, T. S. W heeler und W. L edbury, Die Einwirkung von Ozon 
auf Kohlenwasserstoffe mit besonderer Bezichung auf die Bildung von Formaldehyd. 
Teil HI: Einwirkung von Ozon auf n-IIexan. (II. vgl. B l a ie  u . W h e e l e r , Journ. 
Soc. Chem. Ind. 42. T. 415; C. 1924. I. 1353.) Die durch Einw. yon 0 3 auf sd. 
n-Hcxan im Laufe von 22 Stdn. erlialtenen Reaktionsprodd. waren: CU,fi, CHICHO 
(relatiy reichlich), u. hohere Aldeliyde bis zum Capronaldehyct.; von Siiurcn: Mono- 
carbonsduren bis zur Capronsaure (diese am meisten); ferner Capronsaurchexylester, 
wahrscheinlich entetanden aus Capronaldehyd durcli Cannizzarosche Spaltung in 
den Alkohol u. die Saurc, die zusammen danń den Ester gebildet liaben. Die gc-
nannten Prodd. sind wolil nacli folgenden Gleichungen entstanden:
3 C0Hi4 +  7 0 3 =  3 CB_ 1II2 „_1CIIO +  3 C ^ .H ,  „ _ 1CIIO +  6 0 2 +  8 H20  (m +  n =  6) 

und CpH2 p_ 1CHO +  0 3 =  CpHjp^COOH +  0 2.
C02, CO u. JT20  wurden nur in Spuren festgestellt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43.
T. 287—89.) H a b e r l a n d .

E. W. B lair, W. Ledbury und T. S. W heeler, Mitteihuig iiber die Einwirkung 
von Brom auf n-Sexan. Bei den im yorigen Ref. bcschriebenen Verss. war am 
Ende des Absorptionssystems eine mit Br u. wenig W. beschickte Waachflasche 
eingeschaltet. Diese Br-Lsg. wurde im Laufe des Vers. allmahlich entfarbt bezw. 
lieller u. es scliieden sich gelbe Krystallo aus; bei ihrem Behandeln mit A. wurde 
in der iitli. Lsg. p-Dibrombenzol festgestellt, weiBe Prismen, aus Hesan F. 87°, 
Kp. 219°. — Der in A. unl. Anteil war trans-Benzolhexabromid, aus Bzl. (worin 
wl.) Nadeln, F. 212°. — Die Fl. in der Waschflasche enthielt ebenfalls Dibrom- 
benzol. — Wurden Hexandiimpfe in N2-Atmosph5re in Br eingeleitet, so wurden 
dieselben Prodd. erbalten, ebenso auch wenn statt Hexan C0H0 angewandt wurde. 
Die B. der Yerbb. ist yiclleicbt so zu erkliiren, daB durcli Oxydation des Hexans 
durch Br Cycloliexan u. C0H0 entstehen, die durch den groBen Br-UberschuB 
bromiert werden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 289—90. Holton Heatb [Dorset], 
Roy. Nayal Cordite Fact.) H a b e r l a n d .

C. Porlezza und U. Gatti, Die Wirkung von Calciumhydrur au f einige organisehe 
Terbindungen. I. Aceton. Die yon R e ic h  u . Se r p e k  (Hely. chim. Acta 3. 138;

132*
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C. 1 9 2 0 . I. 614) bei der Einw. von CaII2 auf Aceton beobacktete Yerb. C12H20Oi 
koimte n ic h t  aufgefunden werden. Die Analysen u. Mol.-Gew.-Bestst. der hochsd. 
Fraktiouen des Eeaktionsgutes vom Kp. 226—236° u. daruber weisen ubereinstimmend 
auf Substanzen von der Zus. des Xylitons liin. Sic lieBen sich auch quautitativ 
in gutkrystallisierendc Semicarbazone iiberfuhren, so daB das Y. von Verbb., die 
nicht Ketoncliarakter tragen, ausgeschlosscn ist. Merkliche Reduktionswrkgg. tibt 
CaH2 in dieseni Falle nicht aus. Es wirkt im wescntlichen wie metali. Ca, CaO u. 
CaC2 u. zwar am intensivsten von diesen. (Gazz. chim. ital. 54 . 491—509. Pisa, 
Univ.) O h l e .

P. A. Levene, F. A. Taylor und H. L. H aller, i) ber Lignoceńnsaure. Die 
Angaben von B r i g l  u. Fucns (Ztschr. f. physiol. Ch. 119. 280; C. 1922 . III. 243) 
wurden unter Beriicksichtigung der bei langerem Stehen yon Fettsiiuren fest- 
gestellten Erniedrigung des F. (vgl. L e y e n e  u . T a y l o e ,  S. 309) an frischen 
Priiparaten von Lignoccrinsaure aus ErdnuBol u. aus Cerasin nachgeprUft. In 
beiden Fallen zeigten beidc nach dem Verf. der Genannten gewonnene Fraktiouen 
F. 80,5—81°, in Mischproben unyeriindert. Die Feststellung, daB Lignoccrinsaure 
von n. Tetracosansaure verschieden ist (vgl. H. M e y e r ,  B r o d  u . S o y k a ,  Monats- 
hefte f. Chemie 34 . 1113; C. 1913. II. 1459. L e y e n e  u . W e s t ,  Journ. Biol. Chem. 
18. 477; C. 1914. II. 1160) bestelit sonach zu Recht. (Journ. Biol. Chem. 61. 157 
bis 161. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. res.) S p ie g e l .

F. A rndt und P. N achtw ey, U ber Darslellung von Deliydracetsaure aus Acet
essigester und iiber den Mechanismus dieser Reaktion. Da selbst langes Kochen von 
Acetcssigester am RuckfluB nur wenig Dchydracetsiiure ergibt, so schlieBen Yff., 
daB dic Rk. bei einem Gleichgewicht stehen bleibt, an dem der abgespalteue A. 
beteiligt ist; sie kochen daher den Acetessigester, statt am RuBfluB, an einem 
Fraktionieraufsatz, der den Acetessigester zuruckflieBen, den A. dagegen abdestil- 
lieren liiBt, u. erhaltcn so Dehydracetsiiurc in Ausbeute von 86% d. Tli. — Da 
Deliydracetsaure beim Koclicn mit A. keinen Acetessigester zuruckbildet, so kann 
sie niclit selbst an dem Gleichgewicht beteiligt sein. Vff. nelimcn daher an, daB 
die Rk. in zwei Phasen verlauft: 1. Reversible Yeresterung unter Alkoholabspaltung 
zwischen dem Carboxiitliyl einer Mol. Acetessigester u. dem Enol-OH der anderen.
2. Irrevcrsiblc intramolekularc Abspaltung von A. aus diesem Zwischenprod. unter 
C-C-Bindung u. B. von Dehydracetsaure. Rk. 2 yerliiuft mit geniigender Ge- 
scliwindigkeit erst bei einer Konz. des Zwischenprod., die mit dem Gleichgewicht 
der Rk. 1 nur yertriiglich ist, wenn der A. entfernt wird. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
57. 1489—91. Breslau, Univ.) A r n d t .

Jam es Coląulioun Irv in e  und W illiam  Burt, Derwale einer neuen Form der 
Mannosc. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 121. 2696; C. 1923 . UL 1066.) Bei der 
Einw. von metliylalkoh. IIC1 auf Mannose entsteht ueben a-Mctliylmannosid ein 
Sirup, der neutralc KMn04-Lsg. sofort red.; also ein y-Metlujbnannosid oder mehrere 
Isomeren entliiilt. Zur Gewinnung dieser Prodd. wurden 2 YerfF. angewendet: 1. Der 
Zucker wird in mogliclist wenig li. W. gelost u. mit einem groBen UberschuB bei 
0° gesiitt. metliylalkoh. HC1 bei 15° bis zur Bcendigung der Rk. aufbewalirt. Der 
durch Auskoclien mit wenig A. vom «-Metliylmannosid befreite Sirup wird mit k. 
Essigester estraliiert, eingedampft u. zur Entfernung geringer Mengen unumgesetzten 
Zuckers bei 15° mit 5°/0ig. methylalkoh. HC1 behandelt. Der dann erlialtene Sirup 
abermals mit Essigester extrahiert liefert nach Ycrdampfen des Losungsm. unter 
vermindertem Druck eineu sehr yiscosen Sirup von [«]D20 = +  21,8° (A., c 4,344), 
=  -}~ 27,8° (W., c =  4,457). Zers. bei 210° unter 0,01 mm. Bei der Spaltung mit 
’/50-n. IIC1 bei 100° steigt dic Drehung erst an, dann fallt sie wieder, woraus Vff. 
schlieBen, daB 2 Formen des /-Metliylmannosids vorliegcn. Yon J/io'a - UC1 bei 
20° wird das Gemisch nicht angegriffen. 2. Yerf.: 35 g Mannose werden durch
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3std. Schutteln bei 15° in 700 ecm l%ig. methylalkoh. IIC1 gel. u. 15 Stdn. spiiter 
genau nach den Angaben F ischers fiir y-Methylglueosid (ygl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 47. 1980; C. 1914. II. 833) aufgearbeitet. ca. 50% des Zuckers wurden 
unveriindert zuriiekgcwonnen. Das resultierende y-Methylmannosid hat [«]DS0 =  
-f- 80,2 (A., c =  2,306), also fast die gleiclie Drelmng wie die «-Form, unterscheidet 
sićh von dieser aber dureh die geringere Bestandigkeit gegen Siiuren: Es wird yon 

HC1 bei 100° in 2 Stdn. yollstiindig aufgespalten, wiilirend die ef-Form kaum 
angegriffen wird. Beiin Aufbewahren wandelt sieh die ^-Form allmiihlieli in die 
«-Form um, ohne daB CH3OII abgespalten wird. Auf Grund dieser Feststellung 
kommen Vff. von ihrer friiher geauBerten Ansieht zuriiek, daB die Anderung der 
Ringstruktur mit einer Anderung des Drehungssinnes yerkniipft sein miisse. — Die 
Metliylierung des y-Methylmannosids bis zum Tńmethyl-y-methylmannosid gelingt 
leieht in 2 Etappen mit Ag20  u. CH3J, aber sehleelit mit (CH3)aS04. Die Emfiihrung des 
fiinften CH3 maeht dagegen groBe Sehwierigkeiten, sie ist erst naeh 5 Methylierungen 
beendet. Naeh jeder Methylierung muB das Keaktionsprod. dest. werden, wobei 
stets ein betraehtlieher Ruekstand yerbleibt. Tetramethyl-y-methylmannosid, CUH21O0, 
ist ein ziemlieh leieht bewegliehes Ol vom Kp.,3 141°, nD =  1,4482, [«]D'i0 = +  24,9° 
(A., c =  4,046), =  +  30,9° (Aceton, c =  4,134), = +  22,6° (W., c =  4,011). Es 
besteht ebcnfalls aus 2 Isomeren, die sieli dureh yerschieden leiehte Hydrolysier- 
barkcit unterschciden ([«]D steigt anfangs, dann fśillt es). — Tetramethyl-y-mannose, 
C10H20Os, Sirup vom Kp.10 190°, der langsam in Prismen krystallisiert. nD =  1,4647, 
[«]„» =  +  47,4° (A., c =  1,012), =  - f  48,5° (CII3OH, c =  1,010). Reduziert selir 
energ. Fehling u. KMn04. Bildet mit 0,25°/Oig- methylalkoh. HC1 bei 15° JiuBerst 
sehnell diis entsprechende Glucosid. — Bei der Herst. des /-Methylmannosids bildet 
sieli speziell beim 1. Verf., augenscheinlich aucli eine Dimannose, dereń bei der 
Methylierung entstehende Methylderiyy. bei der Dest. zuruekbleiben. Das Y. einer 
Tetramethyldmannose erscheint ziemlieh sieher. — Bemerkenawert ist, daB alle 
Methylderiyy. der /-Mannose, die 3 u. melir OCH3-Gruppen enthalten, eine derselben 
sehr fest lialten, sodaB sie mit H J bei 135° nieht, sondern erst bei 145° abgespalten 
wird. (Journ. Chem. Soe. London 125. 1343—48. St. Andrews, Uniy.) O hle.

Heinz Ohle und Ilae K o lle r, Ubcr die Acetonverbindungen der Zucker und 
ihre Derivate. II. Die Acetomerbindungen der Fructose. (I. ygl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 57. 403; C. 1924. I. 1913.) Ziel der Unters. war, dic Bildungsbedingungen 
der fi-Diacelonfruetose kennen zu lernen. Ais entscheidender Faktor erwies sieh 
die Siiurekonz. bei der Acetonierung. Arbeitet man ohne Sanre, nur mit wasser- 
freiem CuS04 His Katalysator, so erhfilt man lediglich a-Diacctonfructose. Bei 
ganz niedriger Siiurekonz. (0,25 ecm H2S04 auf 100 cem Aceton) bilden sieh bereits 
ganz geringe Mengen des Isomeren, die mit steigender SSurekonz. auf Kosten der 
«-Verb. zunehmen, bis sie bei einer Konz. yon 4 cem H2S04 auf 100 ccm Aceton 
zum Hauptprod. der Rk. werden, woraus sieh das Darstellungsyerf. ergibt. Auch 
Iłolirzucker liiBt sieh yorteilhaft zu diesem Zweek yerwenden. Die Trennung yon 
der Diacetonglueose erfolgt dureh fraktionierte Fiillung mit NaOH. Tnulin wird 
ebenfalls unter diesen Bedingungen unter Aufspaltung des Kohlenhydratkomplexes 
in ^9-Diacetonfruetose ubergefiihrt Riicksehlusse auf die Konst. dieser beiden 
Verbb. gestattet dieses Verf. indessen nieht, da bei niedrigerer Siiurekonz. au3 

Rohrzueker aucli die «-Form entsteht. Cellulose, Starkę, Maltose u. Milclizucker 
werden unter diesen Bedingungen nieht angegriffen. — Die ^-Diacetonfructose ist 
im Gegensatz zur a-Verb. u. zur Diacetonglueose gegen wss. yerd. Siiuren bei 
Zimmertemp. auffallend bestiindig. ‘/io n- H2S04 liiBt sie unyeriindert, erst n-H2S04 
spaltet langsam u. zwar, wie bereits I r v in e  u . G a r r e t t  (Journ. Chem. Soe. London 
97. 1277; C. 1910. H. 556) gefunden haben, beide Acetonreste gleichzeitig ab, je- 
doch mit yerseliiedener Gesehwindigkeit, so daB die Abfangung der zugeliorigen
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Monoacetonfructose moglich ist. Sic dreht im Gegensatz zur Diacetonfructose 
r e c h ts ,  liefert aber bei der Acetonierung mit CuSOj, also unter Bedingungen, die 
eine Umlagerung ausschlieBen, die 9̂-Diacetonfructose zuriick, womit ihre Zu- 
gehorigkeit zur ^-Eeibe erwiesen ist. Dieses Beispiel zeigt wiederura, daB in der 
Zuckercliemie Ruckschlusse aus dem Drehungssinn auf dic Ringstruktur unzuliissig 
sind (vgl. aucb I r y in e  u . B u r t , vorst. Ref.).

Die Auffassung von I r y in e  u. G a r r e t t  (1. e.) bzgl. der Konst. der (5-Di- 
acetonfructose teilen Vff. niclit. Auf Grund der Arbeiten von B ó e s e k e n  u. seiner 
Schule (vgl., insbesondere BOe s e k e n  u . H e r m a n s , Rec. trav. chim. Pays-Bas. 42. 
1107; C. 1924.1. 2778) nehmen VfF. an, daB die zweite Isopropylidengruppe wegen der 
auffallenden Bestiindigkeit gegen verd. Sauren an den O-Atomen 4 u. 5 gebundcn 
ist. Uber die Lage der O-Briicke lassen sich indessen noch keine Aussagen 
machen. — Ijbertriigt man die ScbluBfolgcrungen aus der Hydrolysengeschwindig- 
keit auf dic Bindung der Acctonreste auch auf die Diacetonglucose,' so sclieidet 
die frUlicr noch diskutable Formel von I r y in e  u . P a t t e r s o n  (Journ. Chem. Soc. 
London 121. 2146; C. 1923. III. 741) mit einer 1,3-O-Briicke aus, u. es bleibt 
lediglich die zuerst vou K a r h e r  u . I I u r w it z  (Helv. chim. Acta 4. 728; C. 1922. 
I. 404) aufgestellte ubrig, wonach sie ais l £ l5,6-I)iisopropylidenglucose-(l\d') auf- 
zufassen ist (vgl. auch L e y e n e  u . M e y e r , S. 1458). Die von I r v in e  u . P a t t e r s o n  
gcauBerten Zweifel an der Einheitlichkeit der Diacetonglucose scheinen unbegriindet 
zu sein, da einerseits bei der Acetonierung sowohl you u- wie von ^9-Glucose bei 
verschiedcnen Siiurekonzz. stets die gleiche Substanz entsteht, die sich auch durch 
fraktioniertc Fallung mit NaOH nicht weiter zerlegen laBt, andererseits bei der 
Einw. von konz. II2S04 auf Diacetonglucose in Aceton neben dcm Ausgangs- 
material nur Monoacetonglucose zuriickgewonnen wird. «-I)iacetonfructose geht 
unter diesen Bedingungen in ^-Diacetonfructose iiber.

Y e rsu c h o : Darst. von a-Diacctonfructose. 75 g Fructosc mit 1,5 Liter
Aceton -}- 7,5 ccm konz. II2S04 ca. 20 Stdn. geschuttelt, wobei v611ige Lsg., mit 
NIIj-Gas bis zur alkal. Rk. beliandelt, filtriert, eingedampft, zuletzt im Vakuum; 
Ruckstand mit A. aufgenommen, wobei eine betrachtliche Menge Sirup zuriickbleibt, 
der mit 5-n. NaOH aufgenommen wird. Die Sth. Schicht mit verd. II2S04, dann 
mit NaOII ausgeschiittelt, mit Na2S04 getrocknet, eingedampft, Ruckstand aua Bzn. 
umgelost; 32 g reine ^-Diacetonfructose. Aus den Benzinmutterlaugen noch 10 g 
eines Gemiscbes der a- u. ^9-Yerb. Die 1. NaOH-Fraktion enthalt 2,3-Monoaceton- 
fructose u. S-haltige Nebenprodd. — Darst. von fi-Diacetonfructose. 10 g Fructose 
200 ccm Aceton u. 8 ccm IljSOł geschuttelt; in 3 Stdn. vollige Lsg.; aufgearbeitet 
wie oben, Ausbeute 6,5 g reiner ^-Diacetonfructose. Aus den Mutterlaugen liiBt 
sich ebenfalls ein Gcmiscli der a- u. ^?-Vcrb. isolieren. 2,3-Monoacetonfructose 
sclieint liierbei nicht zu entstehen. — Darst. von -Diacetonfructose u. Diaceton
glucose aus Rohrzucker. 75 g Rohrzucker, 1,5 Liter Aceton u. 60 ccm H,S04 
24 Stdn. geschuttelt, Ausbeute 53 g eines Gemiscbes der beiden Diacetonverbb. 
vom F. 77° u. [&]u10 =  —18,6°, das sich durcli Umkrystallisieren aus organ. Lo- 
sungsmm. nicht trennen laBt. 10 g des Gemisches in 130 ccm W. gel., dazu all- 
mahlich 60 ccm 10-n. NaOII, wobei die ^5-Diacetonfructose ausfallt. Nach Umlosen 
aiis Bzn. 3 g. Aus den alkal. Mutterlaugen durch weiteren Zusatz von NaOH 6 g 
Diacetonglucose. — Drehung der ^-Diacetonfructose: in W. [«]D23 == —32,9° 
(c =  3,161), =  —26,17 (c =  1,85.6); in Bzl. [«]D23 =  —28,98° (c =  1,02); in A. 
[«]D21 =  —36,69° (c =  1,172); in Aceton [«]D22 =  —33,83° (c == 4,OS). Kp.0,„6_ 0,2 
110—115°, sublimiert auch im gew. Vakuum leiclit. — Methylather, C13H22Oc, 
ziemlich leichtfl. 01 vom Kp.0>12 90°. [«]D26 =  —35,24° (A.; c =  2,554). nD22,6 =  
1,4512. — Die Acylyerbb. wurden in Ggw. eines groBen Pyridinuberschusses lier- 
gcstellt. AcctyWeriv. C14H2S0 7, aus PAe. Nadeln vom F. 66° u. [«]„25 =  — 36,02°
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<A.; c =  1,388). — Benzoylderiv., Cł9H240 7, aus Bzn. Prismen, aus A. Krystalle vom 
F. 81° u. [«]D-3 =  — 21,8° (A.; c =  1,512). — p-Toluolsulfoverb., C19H2(JOeS, F. 83°. 
M d 10 — —27,1° (A.; c =  1,476). Von w. alkoh. KOH werden alle zur ^3-Di- 
acetonfructose verseift. — fi-Monoacetonfructose, C9II100 0, aus der Diacetonycrb. 
mit n-II2S04 bei Zimmertemp., zeigt nach Umfallung [«]D22 =  -f-27,62°, 11. iu 
CHjOII, A., Aceton, Essigester, Clilf., W.; wird daraus yon Alkalien niclit gefiillt; 
wl. in A., swl. in sd. PAe., Bzn. Reduziert Fehling erst nach Koclien mit Sauren. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1566—76. Berlin, Univ.) Oh l e .

C. N. R iiber, Losung wolumen und Refraktionskonstante der a- und fi-Glucose. 
(III. Mitteilung uber Mutarotation.) (II. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2185; 

'C. 1923 . III. 1453.) Um die friiher mitgeteilten Messungen zum Yergleich mit 
anderen Zuckern yerwerten zu konnen, ist die Einfiihrung geeigneter Konstanten 
erforderlich. Fiir das Yol. wiihlt Yf. das Molekularlosungsvol. nach I. T r a u b e ,  
das heiBt, dasjenige Vol., welclies 1 Grammol. Substanz in gel. Zustande cinnimmt, 
unter der Yoraussetzung, daB nur die Substanz, nicht aber das Losungsm., eine 
Kontraktion in der Lsg. erlitten hat. Diese Konstantę (um) betriigt fiir eine 10°/o*S- 
wss. Lsg. von a-Glucose 111,230 ml. (ml. =  Milliliter), fiir fj-Glucose 111,648 ml. 
Da dieser Wert sich etwas mit der Konz. iindert, so ist es zwcckmaBig, ilin fiir 
unendlich starkę Yerd. zu extrapolieren. Man findet dann fiir u-Glucose vmro =  
110,795 ml., fiir fi-Glucose 111,218 ml. — Fiir die Berechung des molekularen 
Refraktionsyermogens wurde die Formel von G lad sto n e  u .  D ale  zugrunde gelcgt. 
Fiir eine 10%ig- Lsg. von ce-Glucose ergab sich 62,676, fur fi-Glucose 63,066, u. 
fiir unendliche Vcrd. 62,532, bezw. 62,923. Beziiglich der Einzellieiten der Be- 
rechnung ygl. das Original. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1599—1604. Drontheim* 
Techn. Hochschule.) O h le .

H. Colin und A. Chaudun, Dic Glucose der Glucoside und Disaccharide. 
Kurzes Ref. nach C. r. d. 1’Acad. des sciences s. C. 19 2 4 . I. 1913. Nachzutragen 
ist folgendes: die Best. der Zugehorigkeit einer aus Glucosiden durch Ferment- 
spaltung erhaltenen Glucose zur a- oder ^9-Reihe, die im ersten Falle zunfichst 
hochdrehende, im zweiten Falle zunachst niedrigdrehendc Glucose gibt, ist nur 
dann moglieh, wenn die Lsgg. auch bei Zugabe von 1 Tropfen NH4OII vollkommen 
durchsichtig bleiben. Hieran scheiterte dic Best. der aus Arbutin durch Emulsin- 
spaltuug zu erhaltenden Glucose. — Amygdalin wird schnell gespalten, aber im 
Gegensatz zu Salicin findet eine Anderung der Polarisation nicht mehr statt wenn 
die reduzierende Wrkg. der abgespaltenen Glucose konstant geworden ist, u. auf 
Zusatz von NaOII oder NH40H  tritt nur eine sehr geringe Veranderung der 
Drehung ein. Dieses Verh. ist eventuell darauf zuriickzufiihren, daB der Zucker 
des Amygdalins zum Teil zur a-, zum Teil zur ^J-Reihe gehort. — Mit Maltose u. 
Lactose konnten wegen Mangel an geeigneten Enzymen analoge Yerss. bisher noch 
nicht angestellt werden. — liohrzucker muB nach den Unterss. der Vff. a-Glucose 
cnthalten. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35 . 974—79.) H aberłand .

Charles F red erick  A llpress und W alte r N orm an H aw orth, Zuckcrcarbonale 
■und ihrc Derwałe. I. Die Kohlensaureesłer der Zucker zeiehnen sich wie die Aceton- 
<łeriw. derselben durch groBe Krystallisationsfaliigkeit aus u. haben vor ihnen den 
Vorzug, auch in alkal. Medien leicht wieder aufgespalten zu werden. Da eine OH- 
Gruppe dieser Kohlensaurcester in bezug auf Reaktionsfahigkeit eine besondere 
Stellung einnimmt, so haben diese Verbb. fiir die Syuthese von Disaccliariden ein 
groBes Interesse. Die Darst. der Kohlensiiureester wurde nach 2 Methoden aus- 
gefuhrt. 1. Durch Einw. von Clilorkohlensiiureester auf die Hexose in wss. Lsg. 
in Ggw. von Alkali bei 0°, wobei sich der Ester ais Sirup abscheidet, der meist 
leicht zur Krystallisation gebracht. werden kann. Dabei entstehen sowohl die 
Gruppen A wie B, die meist zusammen auftreten. Die 2. Methode unterscheidet
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sich von der ersten durch Anwendung yon Pyridin ais Kondcnsationsmittel u. 
liefert nur Zuckerderiw. yom Typus B. So wurde aus Fructose ais ein Spaltprod.

- C H —O____  „  —CH—O • CO„R
A. . i > C O  B . i

—CH—O — CH—0-C 02R
u-Methoxyacryl$aurc, CH2—C(0CII3)—COOH, erhalten. Nach 1. liefert Fructose ein 
Monocarbomet1ioxydicarbonat (yermutlich nach 1) u. eine Vcrb. Cl7H laOta (yermutlich 
nach I I  zu formulieren). Nach 2. entsteht eine Tetracarbomethoxyfructose (III). 
Sie liefert ein Methylfructosid, zeigt aber keine Mutarotation. Dagegen gibt sie 
yerschiedene Dreliungswerte, je nachdcm die Lsg. im Dunkeln aufbewahrt oder 
belichtet wird. — Galaktose liefert nach 1. Tricarbomethoxygalaktosecarbonat (IV), 
nach 2. in geringer Ausbeute eine Tetracarbomethoxygalaktose (V). Die l,5-Oxyd- 
struktur wird ihr auf Grund ihrer positiyen Drehung erteilt. — Glucose gibt nacb
1. Tetracarbomethoxyglucose (VI), nach 2. ein Isomeres (VII), Mannit ein Dicarbo- 
methoxymannitdicarbonat (YM), Hohrzucker ein Ilepta- oder Octacarbomethoxyderiv., 
das sich durch eine unerwartete Stabilitat gegen l%ig. HC1 bei 100° auszeiclmet. 
Siimtliche Strukturformeln gelten mit Yorbehalt. Vff. nelimen an, daB die Zucker 
auch direkt C02 zu binden yermogen, spezicll in Blattern, u. erortern die biochem. 
Rolle diescr Kohlensśiureester. Wahrscheinlich findet Red. der CO-Gruppe zu CH» 
statt im Sinne folgender Formeln:
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—ĆHOH
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-CH
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—CH—O. 
—CH—O

> C O —>
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> c h 2

-o r  —c h —O"
Y ersu ch e . I ,  Ci0Hi0O,0, Sirup, der mit A. krystallisiert, wiederholt aus 

Aceton -j- A. umgelost, Prismen yom F. 192°, [«]D == —78,5° (Aceton, c =  0,82).
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— I I ,  {Ci:H I80 I6, aus den alkoh.' Mutterlaugen yon I ,  aus A. +  Aceton Nadeln 
vom F. 196°. Aus 15 g Fructose 6,7 g I  u. 0,2 g I I . Beide reduzieren Febling in 
der Warnie, aber nicht KMnO*. — I I I ,  C,4H20Ou, aus A. Prismen yom F. 126 bis
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127°, aus h. W. Platten. [«]D == —75,1° (Aceton, c =  2,47), —77,6° (Aceton, c =  
2,04), —98,1° (Chlf., c =  1,441, in 5%ig. alkoh. HC1 =  —80,6° (c =  0,62); ein 
Wert, der bei Zimmertemp. konstant bleibt u. bei 80° in 24 Stdn. auf —3,5° ab- 
fiiOt. — Tetracarbathoxyfruclose, _ ClaH2a0 14, dargestellt nach 2.; Sirup, der nach
1 Jahr krystallisierte, aus A. -j- A., F. 118°, [«]D =  —97,0 bis 95,3° (Chlf., c -
1,6), =  —72,0° (Aceton, c =  0,6). Dancben entsteht ein strohgelber Sirup, der 
KMn04 in der Kiilte momcntan entfarbt, u. aus dem in sd. A. eine isoniere Tetra- 
carbiithoxyfructose von [«]„ =  —19° (Aceton, c =  2,4) entzogen werden kann. 
Reduziert Fehling, aber KMn04 nicht mehr so ausgesproclien. — IY , C13II10O13> 
Sirup, mit Bzn. estrahiert, dann in Aceton gel., mit A. abgeschiedcn. Ans Aceton -f- 
A., Nfidelchen F. 170,5—171°, [cc]D =  —88,9° (Aceton, c =  0,53). Aus den Aceton- 
A.-Mutterlaugen von 1Y scheidet sich allmahlich ein Isomeres ab, aus A. Pulver 
T o m  F. 126°, [«]D =  —29,8 his —45° (in Aceton, c =  0,40, je  nach der Be- 
lichtung), =  —34,9° (Chlf., c =  1,1). Beide reduzieren wss. alkal. KMn04, aber 
nicht in k. Aceton. — Y, CJ4H20O14, gelbe, glasartige M. yom [«]D =  -f-92,G° 
(Aceton, c — 1,86). — Y I, C14H20Oi4, Sirup, aus Bzn. mit PAe. umgefiillt, [«]D — 
+34,6° (A., c =  1,56), =  +34,8° (Aceton, c =  0,52), +51,3° (Aceton, c =  2,2) 
fiir das umgefallte Prod. Daraus durch Methylierung mit CH3J  u. Ag20  eine 
amorplie TetracarbomethoxymethyJglucose. — YII, amorph. [cć]D =  -(-87,1° (Aceton).
— V III, C12Hu 0 12, gelbes Harz. [«]D =  -j—29,6° (Aceton, c =  1,2). — Prod. aus
R.ohrzucker, C28H350 2ii oder C28H37 0  27, gelbe, glasartige M., [«]„ =  +53,8° (Aceton, 
c =  1,0). — Athylencarbonat, C3H40 3, aus Na-Glykolat u. C1C02CII3 in trockenem 
A., aus A., dann aus A., Platten F. 38,5°, Kp. 238—238,5°. Es liiBt sieli auch nach 
der Ag20-Methode darstellen, aber in viel sclilechterer Ausbeute. (Journ. Chem. 
Soc. London 125. 1223—33. Newcaste-upon-Tyne, Univ.) O h l e .

A dolf Sonn und E rn st Schmidt, Uber die Darstellung von Sulfinsaureaniliden 
mit m ife  der Grignardsclien Reaktion. Durch Einw. von Grignardschen Lsgg. auf 
Thionylanilin liaben Vff. Anilide von Sulfinsauren dargestellt. Die Zerlegung der 
Anlagerungsprodukte wurde mit ammoniakal. Salmiaklsg. vorgenommen. — Benzol- 
sulfinsdwreanilid, C12H u ONS. LI. in A., Bzl., A. u. Essigester, wl. in Lg. F. 112—113°.
— Plienylmethansulfinsaureanilid, C13HI3ONS. Aus Bzl. Nadeln, F. 144—145°. LI.
in Essigester u. A., wl. in A., Lg. u. W. — Athansulfinsaureanilid, CaH n ONS. Aus 
Bzl. Niidelclien, F. 72°. LI. in A., A. u. Essigester, unl. in PAe. Hygroskop. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 1355—56. Konigsberg-Pr.) S o n n .

E duard  H erte l, TJber Komplexisomerie. Die Isomerie der Pikrate wird durch 
yerschiedenartige Absiittipring der Restyalenzen der Pikrinsaure u. der bas. 
Komponenten erkliirt. Der Hydroxyl-H der Pikrinsaure kann sich durch Neben-
yalenz mit dcm N der Base yerbinden: C,;H2(N02)3" 0 (H ..................NRIIa) oder
die Nebenyalenzen der N 02-Gruppen der Pikrinsaure konnen durch das Valenz- 
feld, das yon den restlichen Affinitiiten des Kerns der Base erzeugt wird, ab-
gesattigt werden: H 0-C aH2(N02)3 ...............RNIL. — Die vom Vf. festgestellte
Komplexisomeric deutet auf das Vorliegen beider Formen, yermutlich in einem 
Gleichgcwiclit. Sclion aus der roten Farbę dieser Pikrate lHflt sich auf die Isomeren 
schlicBen. Die tiefroten Korper, die durch rasches Abkiililcn der Pikratschmelzen 
erhalten werden, konnen nur dann im festen Zustand stabil sein, wenn der Um- 
wandlungspunkt (gelb-rot) unterhalb des F. der gelben Yerb. liegt. Der Um- 
wandlungspunkt der Verb. der Pikrinsaure mit o-Bromanilin liegt mehr ais 30° 
unter dem F. der roten Verb., wodurch beide Isomeren isoliert werden konnten. 
Das gelbe Pikrat krystallisiert aus der h. gesiitt. alkoh. Lsg. der iiąuimolekularen 
Mengen Pikrinsaure u. o-Bromanilin beim Erkalten aus. Aus dem SchmelzfluB des 
iiąuimolekularen Gemischs wird oberlialb 95° die rote Yerb. in Krystallen erhalten, 
die dann beim Abkiililen unter 95° in dic gelbe iibergclit, wiihrend diesc beim
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Erwiirmen uber 95° ohne zu schmelzen in die rotc yerwandelt wird. Bcim Zu- 
sammenreiben der trockenen Kouiponenten des Systems Pikrinsiiure — o-Bromanilin 
ging die karminrote Earbe bei 65° direkt in Gelb iiber, was aucli augenblicklich 
durch UbcrgicBen mit Atherdampfen bewirkt werden konnte. (Ber. Dtscb. Chem. 
Ges. 57 . 1559—61. Bonn, Univ.) H o r s t .

E. Parisi, Uber die Zersetzungsprodukte des Peroxyds des Bcnzaldoxi»is, (Vgl. 
Atti B. Accad. dei Lincei, Eoma [5] 3 2 . I. 572; C. 1923 . III. 1276.) Bei der spon- 
tanen Zers. des Peroxyds des Benzaldoxims beim Aufbewahren an der Luft wurden 
gefunden a-Benzaldoxim, Benzaldehyd, Benzoesaure, Benzonitril, N-Benzoylbenzhydr- 
oxamsdure u. Dibenzenylazoxitn. — Bei der Zers. des Peroxyds in alkoh. KOII 
treten auf: N2, NH3, HN02, ^?-Benzaldoxim, Benzoesaure, Benzhydroxamsaure u. 
Dibenzenylazoxim. (Gazz. chim. ital. 54 . 485—90. Bologna, Landw. Hochsch.) O hle.

B attegay und P. Haeffely, Untersuchung uber Mmionitroparapseudobutyltoluol. 
Durch Nitrieren von p-Butyltoluol entsteht ais Hauptprod. Mononitroparapseudo- 
bulyltoluol (1.). DaB die N 02-Gruppe iu o-Stellung zu CH3 stelit, wurde auf folgendem 
Wege nachgewiesen:

1. C0H3(CH3)>(NO2)!(C4H!,)4 — >- 2. C0I-I3(C O OH)1 (N 0 2) 2(C4II9)4 — >-
3. C0H3(COOH)1(NH2)2(C4H1,)4 — >- 4. C8H8(<f}0H)?(N: CH^^C.II,,)4 — y  

5. CeH,(COOH)V(]NH• CH2CN)-,(C4II0)-‘ — y  6. C0H3(COOH)'(NHCH2COOH)2(C4H9)4. 
Das Na-Salz dieser Saure gab bei der Alkalischmelze 6,6'-Dibutylindigo. — Das 
durch weiteres Nitrieren yon 1. erhaltene Dinilroderw. muB auf Grund der Eigen- 
schaften des entsprechendcn Diamins nebenstehende Konst. haben.

Y ersu c h e . Mononilroparabutyltoluol, CuH150 2N (1.), die Darst. geschieht bei 
-5—10°, ais Nitrierlsg. dient folgendes Gemisch (fiir 100 g p-C4H,,CaIIjCII3): 96 g

65°/0ig. HN03 +  157 g 92%ig- H2S04; gelbliches 01, 
CH3 Kp.13 138 —139°, Ausbeute 50 %• Mit Wasserdampf

*2 fliichtig, Geruch scliwach moscliusartig. — o-Nitrobułyl-
benzoesaure, CuH J30 4N (2.), aus yorigem in Pyridin -j- 
W. +  alkal. KMn04 aus sd. W. Nadeln, F. 145°. —
o-Aminobutylbenzoesaure, CuH I50 2N (3.), aus yoriger iu 

NH40H -|-F eS 04; aus A. F. 174°. — Butylphenylglycinorthocarbonsaure, C13H170 2N2 (6.), 
aus yoriger in Bzl. suspendiert -j- KCN -j- 40°/oig. CH20  entsteht eine braune M., 
die bis zum Aufhoren der NH3-Entw. mit 40°/oig- NaOH gekocht wird; hieraus 
durch Eg. Siiurc (6.); aus A. F. 246°. — 6,6'-Dibutylindigo, C24H2()OsN2, aus yoriger 
durch Schmelzen mit gleielien Teilen KOH -f- NaOH bei 270° (10 Min.), die gelbe 
M. wird in W. gel. u. durch Einlciteu yon Luft osydiert; aus Eg. yiolette Nadeln, 
alkal. Hydrosulfitkupe gelb, Baumwolle griinlich blau farbend. Lsg. in konz. 
H2S04 rot, in Bzl. dunkelblau, in C0H6NH2 griinblau, in Eg. blaugriin. — p-Butyl-
o-toluidin, farbloses Ol, an Luft schnell braun werdend, Kp.I3 128—129°; Chlor- 
hydrat ist wl. in konz. HC1; Acetylderiv., C13H19ON, F. 112°; Benzoylderm., 
C18H21ON, F. 143°; Toluolsulfoderw., ClsII230 2NS (Druckfehler im Original), F. 158°.
— p-Butyl-o-Jcresol, Cu HI(J0, durch Diazotieren u. Verkoclien des Amins; olig, mit 
Wasserdampf fliichtig; Geruch phenolartig. — p-Butyl-p-toluchinon, CnH 140 2, aus 
yorigem in Alkali +  HNOa beim Kochen; aus A. goldgelbe Tiifelchen, F. 95°. — 
m-Dinitro-p-butyltoluol, Cu HI40 4N (yorstehende Formel), aus p-C4IIaC0II4CII3 (10 g) 
+  20 g rauchende HN03 +  40 g 20%ig. Oleum bei 30°; aus A. gelb-griinliche 
Tiifelchen, F. 94—95°. — p-Butyltoluylendiamindichlorhydrat, CUH20N2C12, aus HC1 
Nadeln; gibt mit NaNOa braune Fśirbung, die Dirhodanatyerb. scliwiirzt eine h. 
Pb-Lsg.; mit diazotiertem Anilin entsteht ein rotbrauner Farbstoff. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 35. 981—88.) H a b e r l a n d .

M. B attegay und M. K appeler, Beitrag zur Kenntnis der leunstlichen Moschus- 
arten. (Ygl. yorst. Eef.) Um den EinfluB anderer Eadikale ais C4H9 (tert.), sowie
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den eines tert. C auf den moscli usartigen Geruch trinitrierter Xylolderivv. zu 
untersuelien, wurde m-Cyclohexyl-m-xylol dargestellt; das Trinitroderiv. liieryon war 
jedoeh yollkommen geruchlos. — Aus m-Xylol -J- (C2H J3C-C1 in Ggw. yon A1C13 
wurde m-Triathylmethyl-m-xylol syntlietisiert; dieser KW-stoff spaltet jedoeh beim 
Nitrieren mit 1IN03 -f- H2S04 die (C2H6)3C-Gruppe ab, es entsteht Trinitro-mscylol. 
Dureh Nitrieren in Ggw. von Acetanhydrid entsteht ein stark mosehusartig 
rieehendes Deriy., das jedoeh bisher noeli nieht in reinem Zustande isoliert werden 
konnte. — Dureh Kondensation yon (OjIIJjCOH -f- vic. m-Xylidinehlorhydrat in 
Eg.-Lsg. wurde das Chlorhydrat des p-Triphenyhnethyl-vic.-ni-xylidins erhalten u. 
hieraus ią-T>iphettylmethyl-m-xylol; dureh Nitrieren entsteht aus diesem ein Gemiseli 
yersehiedener XO,,-Dcrivv., die jedoeli, trotz des tert. C-Atoms, geruelilos sind.

V ersu c lie . m-Oyclohexyl-m-xylol, C14H20, aus m-Xylol -j- Cyclohexylbromid 
in Ggw. von FeCl3; dic Ek. wird anfangs durcli Kiihlen mit Eiswasser gemiiBigt 
u. zum ScliluB durcli ErwSrmen auf 50° beendet. Das durcli AufgieBen auf Eis, 
Waschen mit IIC1 u. Na2C03 erhaltcne Koliprod. wird zur Entfernung yon Xylol 
bis 160° bei gewohnlicliem Druck dest., danacli geht der neue KW-stoff bei 
Kp.17 140—160° iiber; nach Dest. iiber Na Kp.17 142—143°, Kp.748 2 65—266°, farb- 
lose FI. von gerauiumartigem Geruch, bei —20° noeli fL, mischbar mit A., Bzl., 
CS2, wl. in Eg. Nach der Vakuumdest. hinterbleibt im Kolben Dicyclohcxyl-m-xylol, 
C20H30, aus A. Bliittchen, F. 104°. — Trinitro-m-cyćloliexyl-m-xylol, C14II1,0 (5N3 =  
C„(N02)31,3,5(CH3)2:!,6(C(jH11)'‘, 5 g des erstgenannten KW-stoffs werden bei 0° ein- 
getragen in 15 g 94%ig- HN03 —f— 30 g 15%ig. Oleum, nach 6-std. Stchen bei ge- 
wohnlicher Temp. wird-1 Stde. auf 70° erhitzt; aus A. Blattchen, F. 117—118°,
11. in A. u. Bzl. Die Verb. entsteht auch durcli Kondensation yon C0HuBr -f- 
m-Xylidinchlorhydrat (im Eolir bei 200—250°), Desaminieren u. Nitrieren des 
Ecaktionsprod. — m-Triathylmełhyl-m-xylol, C,5H24, die im Anfang sehr lebhafte 
Ek. wird nacli 3-std. Stelien des Gemisches bei Zimmcrtemp. durcli 1/„-std. Er- 
hitzen auf sd. Wasserbad beendet;' farblosc FI. yon aromat. Geruch, Kp.745 2 5 7 
bis 259°. Das bei 10° aus 1IN03 u. Acetanhydrid erlialtene Gemiseli yon Nitro- 
verbb. ist ein nieht krystallisierendes Ol von moschusartigem aber unangenehmem 
Geruch. — p-Tńp]ienylmethyl-vic-m-xylidin, C._,71I25N, aus dem Chlorhydrat dureh 
mehrstd. Koclien mit Na2C03; aus A. Nadeln, F. 177°, 11. in CH3C00H, Chlf.,
Bzl., 1. in A. u. A.; Chlorhydrat aus A. oder Bzl. weiBes Pulyer, F. 277—278°,
unl. in organ. Mitteln. — m-Triphenylmetliyl-m-xylol, C27II24, aus dem Sulfat der 
yorigen Base in Eg. dureh Amyluitrit erhiilt man durcli Zugabe yon A. das Di- 
azoniumsulfat, 11. in W., beim Erliitzen auf einem Spatel schm.; die Zers. zum 
KW-stoff erfolgt dureh A- bei Ggw. von Cu-Pulver bei 5° (auBer N2 entsteht
CH3CHO) u . sclilieBliches Erliitzen auf dem Wasserbad; aus A. Blattchen, F. 154°,
Kp. 450°. (Buli. Soe. Chim. dc France [4] 35. 989—96.) H aberland .

K arl F reudenberg  und F ritz  Khino, Die Konfiguration des Alanins. (4. Mit- 
teilung iiber sterische Reihcn.) (3. Mitt. ygl. F r e u d e k b e r g , B e a u n s  u. S ie g e l , 
Ber. Dtsch. Cliem. Ges. 56. 193; C. 1923 . I. 827.) Ausgehend yon dem Gedanken, 
daB analoge Verbb. gleicher Konfiguration unter gleichen Bedingungen eine ent- 
sprechende Anderung ihrer Dreliung erleiden, wurden Milćhsaure u. Alanin in 
einer Anzahl yon Deriw. ycrglichen. Um yon auBcren Umstiinden unabliiingige 
Konstanten der Drehung zu erhalten, muBten freie 00,11-, OH- u. NII2-Gruppen 
yermieden werden u. wurde moglichst ohne Losungsmm. gearbeitet, wo dies niclit ging, 
in yerscliiedenen, zuletzt moglichst hohen Konzz. gemessen u. auf von Losungsm. 
freie Substanz extrapoliert, in Zweifelsfallen auch mit melireren Losungsmm. ge
arbeitet. Der Wert K lr wird in einer yon dcm Verf. A k e r m a n n s  (ygl. E u p e , 
L ie b ig s  Ann. 4 2 0 . 1; C. 1 9 2 0 . I. 633) etwas abweiehenden Weise errechnet. 
Aus Yerss. mit Deriw. des natiirlichen rechtsdrehenden Alanins aus Seide u. der
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linksdrehenden d-Milclisiiurc (Nomenklatur nach "Woni, u. F r e u d e n b e r g , Ber. 
Dtscb. Chem. Ges. 56 . 309; C. 1923 . I. 899), aus d,l-Saure mittels Morphins, bei 
versebiedenen Wellenlangen ergibt sieli nun, wenn man die Alaninderiw. nacli 
der GroBe ibres K it ordnet, dieselbe Reihenfolge wie bei dem Antipoden der ver- 
wendeten Milchsaure, der l-Milchsaure (Fleischmilchsaure). Mit dieser muB daber 
das naturliche Alanin entsprechend der Annabme von Cl o u g h  (Journ. Cbem. Soe. 
London 113. 526; C. 1919. I. 713) in der Konfiguration iibereinstimmen, es muB 
daber ais 1 (-)-)- Alanin bezeicbnet werden. Im Verein mit bereits vorliegenden 
Feststellungen ergibt sieb nunmehr gleiebe Konfiguration fiir die folgenden natiir- 
liehen Osy- u. Aminosauren:

COOII COOH COOH / COOH \
ILN-C-H H-N-C-H N .H .Ó .HHO* C-H

ĆH3 CH3 ĆH20H  \  Ć H j .S -  /
nat. 1 (-j-)-Milchsaure nat. 1 )-Alanin nat. 1 (—)-Sorin nat. 1 (—)-Cystin

COOH COOH COOH
H O -C -H  ILN-Ć-H H2N -Ć -H

ÓH2 ÓH2 c h 2
COOII COOH ĆO-NH.•i

nat. 1(—)-Apfelsauro - nat. 1 (-f-)-Aspardginsaure nat. 1(—)-Asparagin
Fiir das Problem der Waldenschen Umkebrung ergibt sieb, daB Einw. von IIN02 
auf Alanin, Serin u. Asparaginsiiure oline Umlagerung yerlSuft. Neuerdings 
wurde festgestellt, daB bei Einw. von NH3 auf den Atliylester der Toluolsulfo- 
d-milchsaure bei 20° auBer dem Amid dieser Siiure aucli akt. Alaninamid entstelit.

d - Mikhsawemethylester, [«]!0578 =  +  7,1—7,3°. — d - Milćhsiiureiithylester,
[«]20578 =  -f -10,2°. — Acetyl-d-milclisaureathylester, C7H120.,, Kp.roo 170 — 172°, 
K m =  -)-25. — Jlexahydrobenzoylmilchsaureathylestcr. d,l-Verb., Kp.la 132—135°. 
d- Terb. , K M —  —{—15. — Benzoylmilchsaureester. Inakt. Metliylester, C11II120 4 
Kp.,00 275—280°, Kp.13 144—145°. Inakt. Atliylester, Kp.;,w 282°, Kp.,2 150°. Die 
akt. Formen zeigen bei Unterdruek dieselben Kpp. Der d-Methylester hat K v  =  —7 ,5 ) 
der d - Atliylester =  — 10,5. — Benzoylmilchsaurcamid, CI0Hu O3N. d,l-Verb., 
F. 116—117°. d-Verb. ebenso, K u —  —36 (Best. der Drehung in Ameisensaure). — 
p-Toluolsulfo-d,l-milchsmrcmethylester, CuH140 5S, Kp.0l5 170—173°. — p-Toluolsulfo- 
d-mikhsaureathylester, C12H 10O5S, Kp.0i6 175—177° (d,l-Yerb. ebenso), K ir —  -{-39. — 
p-Toluolsulfomilclisaureamid, CI0H,3O4NS. d,l-Verb., Prismen (aus "W.), F. 87—88°,
11. in Clilf., A. u. Aceton, wl. in W., swl. in A., Lg., Bzl. u. CC14. d-Yerb., 
K ir —  +  ea. 28 (+  3) (Drebung in Pyridinlsg. bestimmt). — Acetylalaninathylester, 
C7Hi30 3N, F. 39°, bygroskop. l-Verb., ebenfalls liygroskop., F. 34—35°, [«]20s;a =  
—66,4° (in A. 6%; .in C2II2C14 mit Kouz. steigend)’, K M —  —22. — JLexaliydro- 
benzoylalanindthylester, C12II210 3X, aus Lg. F. 77—78°, 11. in Clilf., A. u. Bzl., wl. 
in W. l-Verb., F. 75°, K v  ==—19 (± 4 , Mittel aus den nach Drehungswerten in 
C2H2C14 u . in A. erreebneten Werten). —  Benzoyl-l-alaninmetliylester, F. 58°, 
K m —  0 (±1, naeb Drebungen in C2II2C14 u. in Pyridin). — Bcnzoyl-l-alamndtliyl- 
ester, C12H150 3N, K u  =  -f-3. — Benzoyl-l-alaninamid, C10HI2O2N2, F. 228—229°, 
swl. in allen Losungsmm. auBer Eg. u. Ameisensiiure, K 3[ =  -(-29° (Drehung in
Ameisensaure gemessen). — p-Toluolsulfo-l-alaninamid, C10III4O3N2S, Nadeln (aus 
A.), F. 212—213°, swl. in fast allen Losungsmm., K M —  —26 (+8). — p-Toluolsulfo- 
l-alaninathylester, K if —  —26. (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 57. 1547—57. Karlsruhe, 
Techn. Hoclisch.) S p ie g e l .

Otto GerngroB und Eduard Z iihlke, Uber eine einfaclie Syntliese vqii
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j\T-Benzylidcnaminosaurcsalzen. Im Gegensatze zu o - Protocatechualdehyd u.
o-Yanillin (vgl. G e r n g r o s z , Ztschr. f. angew. Ch. 33. 136; C. 1920. IV. 208) 
reagieren Benzaldehyd u. Piperonal nach S c h e ib l e r  u . B aum g artejt  (Ber. 
Dtscli. Chem. Ges. 55. 1358; C. 1922. III. 359) mit Aminosaureestern nur selir 
unvollkommen. Yff. fiihren das auf die Loslichkeit der dabei entstelienden Schiff- 
sclien Basen im Beaktionsgemenge zuriick. Bei Ersatz des Benzaldehyds durch 
p-Nitrobenzaldeliyd, w o in A. \vl. Kondensationsprodd. entstehen, erhalt man dem- 
gem:'iB infolge der Gleicligewichtsycrschiebung gute Ausbeuten. Das gleiche tritt 
ein, wenn man auf die nicht krystallisierenden, stets noch die unyeranderten 
Komponenten yon Benzaldehyd u. Glycinester usw. in A. eine alkoh. C2H5ONa-Lsg. 
wirken liiBt, wobei die Na-Salze yon N-Benzylidenglykokoll usw. ausfallen. Die 
Resistenz dieser Verbb. gegen Alkali bei der auBerordentlicli leichten Aufspaltbar- 
keit durch Siiuren ist charakterist. Gegen letztere scheineu die Befunde yon 
P o x e d d u  (Gazz. chim. ital. 39. II. 21. 32; C. 1909. II. 1052. 1053) zu spreelien, 
der die Chlorhydrate solcher Basen durch Einw. von w. IIC1 darstellte. Yff. 
zeigen am Beispiel der N-o-Nitrobenzyliden-5-aminosalicylsdure, daB sie gegen k. 
HC1 wohl ctwas resistenter ist ais die Dcriw. von alipliat. Aminosiiuren, aber doch 
(Verss. yon Jerem ias Jofe) durch HC1 yerschiedener Konzz. glatt u. oline An- 
zeiclien fiir B. des Chlorliydrates in die Komponenten zerlegt wird.

N-[p-Nitrohenzylide)i]-glycinathylcster, Cj|Hi20 4N2, yerfilzte Nadelehen (aus Bzl.), 
F. 148°, wl. in k. W. u. k. organ. Losungsmm., in Wannę 11. in absol. A., Bzl., Toluol, 
CH40, Aceton, Clilf. u. Essigester, teilweise bei 100° u. auch schon bei Zusatz yon 
W. zur alkoh. Lsg. gespalten. — N-[p-Nitrobenzylideii]-l-tyrosinmethylester, CI7H 10O6N2, 
ganz schwach gelbliche Pyramiden, F. 125°, 11. in Essigester, Aceton, A. u. Chlf. (aus 
diesem durch PAe. krystallin. abgescliieden), 1. in li., wl. i u k. Bzl., kaum 1. in k. 
W., in h. oberhalb 80° Zers. — N-Benzylidenglycin. Na-Salz, C9H80 2NNa, auś 
CH40-Lsg. durch trockenen A. gefiillt, Zers. 255—260°, schon an Luft unter Entw. 
vou C,jII5-CHO zers., im yerkorkten GefiiB jahrelang unzers., in W. yon 0° 1., aber 
schon bei Zimmertemp. zers., schnellcr noch bei Ggw, von IIC1, in 33% ig. NaOH 
bis 40° stabil. Ca-Salz, farblose Flocken. Cu-Salz, liimmelblau, geht bald in dunkel- 
blaues Glycinsalz iiber. Ag-Salz, farblose Flocken, bei Erhitzen mit absol. A. 
(5 ccm fiir 0,3 g) yiolettrotes, in yersclilossenem GefiiB wochenlang haltbares Ag-Sol 
gebend, deasen Farbę mit mehr A. oder bei Yerd. mit W. allmSlilich in Braun 
umschliigt. — N-Bcnzylidenalaninnatrium, C10HI0O2NNa, Nadeln, nur in A. u. be- 
sonders in CII40  gut 1., liygroskop. u. gegen W. noch cmpfindliclier ais das 
yorige. — N:Benzylidcn-l-tyrosinnatrium, C1(,H u O:)i\Na, kugelig aggregierte Nadeln 
(aus CH40  nach Zusatz von A.), Briiunung yon ca. 240° an, Zers. ca. 275°, sil. in 
CH40, 1. in ca. 20 Teilen A. bei Zimmertemp. Yerh. wie Glycinyerb. — N-Bensy- 
lidenglycylglycinnałrium, selir liygroskopisch, an Luft rasch unter ItotfSrbung ver- 
harzend. — N-Piperonylidenglycinnnatrium, CI0H8O4NNa (Verss. yon Hans Joachim  
Rothe), Prismen (aus CH40), F. 232°, 11. in CH40, wl. in A., in W. anfangs klar
1., aber bald zers. Cu-Salz, meergrune Flocken. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1482 
bis 1489. Berlin, Techu. Ilochsch.) Sp ie g e l .

H. Pauly , H orst Schm idt und E rich  Bóhme, Zur Umwandlung von Zimt- 
aldehyd in Zimtalkohol und zur Eonstitution des Oubebins. Bei der yon B a r b ie r  u . 
L ć s e r  (Buli. Soc. Chim. Paris [3] 33. 858; C. 1905. II. 672) angegebenen Rk. des 
Zimtaldehyddiacetats mit Fe u. Essigsiiure wird jenes so rasch verseift, daB der 
freie Aldehyd zur Red. kommt, u. ist das wirksame Agens hauptsachlich Ferroacetat. 
Auch andere Feu-Salze konnen benutzt werden, u. bei lange fortgesetzter Rk. 
reduziert das Acetat auch Zimtsaure, ihre Ester u. ihr Amid bis zu einem gewissen 
Grade. Zur Darst. des Zimtalkoliols wurde Mischung yon '/4 Mol. Zimtaldehyd 
mit Lsg. yon l J/4 Mol. Fe-Feile in 4 Mol. mit W. auf 60% verd. Eg. mit wenig
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Fe-Feile versetzt u. unter LuftabschluB auf 80—95° erhitzt (die Mengen der ver- 
schiedeuen Kk.-Prodd. nach yerschiedenen Erliitzungszeiten wurdeii bestimmt), nach 
Zusatz yon 2% Mol. Na2C03 wurde mit Essigester ausgczogen oder mit W.-Dampf 
dest., das Prod. durch NaIIS03 vou unyeriindertem Aldehyd, durch Verseifung mit 
alkoh. NaOH von Estern befreit u. uuter yermindertem Druck dest. Der Zimt- 
alkohol war iu der Fraktion vom Kp.25 149,5 —150,5°. B e ste  Ausbeute nach 
ca. 80std. Erhitzen. — Phenylurethan des Zimłalkohols, C,0Hls0 2N, bei kurzem 
Aufkochen dessclben mit Phenylisocyanat, F. 91—91,5°. — Ais Nebenprod. der 
Red. wurde ein ziihes 01 yon Zus. C18H.i20  des y-Oxy-a,^-diphenylhexans (ygl. 
v . B r a u n  u . K o c h e n d O r f e r ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56 . 2172; C. 1 9 2 3 . HI. 1473) 
gewonnen, Kp.2 130—136°. — Wie Zimtaldehyd lśiBt sich auch Piperonylacrolein 
(ygl. L a d e n b u r g  u. S c h o l t z ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2 7 . 2958) mit Ferroacetat 
reduzieren zum y-Piperonylallylallcohol, Ci0H loO3= CHj < 0 2>- C0H3 • CH: CH • CELj • OH, 
Nadeln (aus h. PAe.), Kp.2-5 ca. 170°, 11. in den meisten organ. Losungsmm., unl. 
in W., unbestiindig gegen KMn04, bei Kocheu mit starker Ameisensiiure yerliarzend. 
Er erwies sich in Bcstiitigung der Ansicht yon M a m e li  (Gazz. chim. ital. 51. II. 
353; C. 1 9 2 2 . I. 1022) ais yollig yerschieden von aus (allcrdings mindestens 
10 JahrC alten) Cubeben dargestelltcm Cubcbin. — Zimtaldehyd kann auch nach 
C a n n iz z a r o s  Bk. mit Ausbeute von hoclistens 10% zu Zimtalkohol u. Zimtsaure 
disproportioniert werden, wenn die Einw. des Alkalis unter AusschluB yon W. 
unter Bzl. oder Toluol bei nicht uber 40—-50° erfolgt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 
1327—30. Wurzburg, Priyatinst. yon H. P a u l y . )  S p ie g e l .

Andre Meyer, Der synthetische Campher, sein gegenwdrtiger Stand. (Caoutchouc 
et Guttapercha 21. 12275—78. 12310—12. — C. 1 9 2 4 . I. 2513.) P ie c k .

H arry  L. F isher, Die Chemie des Kautsclmkkohlenwasserstojfs. (lud. and Engiu. 
Chem. 16. 627—31. — C. 1924 . II. 644.) P ie c k .

N. W oroshtzow, Beitrag zur Kmntnis des Naphthalins und seiner Derwate. 
Der Inhalt der Arbeit, in der Yf. seine Ansichten iiber die bei Ekk. der Naphtholc 
stattfindenden tautomeren Keto-Enolumlagerungen darlegt, deckt sich mit frulieren 
Veroffentlicliungcn (ygl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 4 7 .  1669; Ann. de Chimie 
[9] 6 . 381; Ber. Polyteclmicum Iwanowo-Wosniessensk 6. 125; C. 193 6 . II. 256. 
1917. I. 959. 1 9 2 2 . III. 548). Nach einer friiher beschriebenen Methode (ygl. 
Journ. f. prakt. Ch. 8 4 . 521; C. 1911. II. 1930) wurden nochmals dargestellt: 
Na-Disulfitverb. des Anilindiazo-cc-naphthols, CJ0H 13O.,N2SN a, aus A. hellgelbe 
Nadeln. — Na - Disidfitverb. des Anilindiazo - fi - naphthols , CnjH17O0N2SNa =  
C10H130 4N2SNa +  213^0, goldgelbe Blattchen u. die Na-DLndfUverb. des 1,5-Amino- 
naphtholdiazophenols. Alle 3 Verbb. wurden bzgl. ihrer Dissoziation in llt00-n. u. 
stiirker verd. wss. Lsg. in neutralem, alkal. u. saurem Medium untersucht; in jedem 
Mittel yerhielten sich die 3 Verbb. gleicliartig (Tabellcn im Original), u. zwar er- 
gab sich, daB die Dissoziation in neutralem Mittel mit zunelimender Verd. wiichst; 
dasselbe ist der Fali in alkal. Lsg., witlirend in saurer Lsg. (HO) die Dissoziation 
yermindert wird. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 996 — 1021. Iwanowo- 
Wosniessensk, Polytechn.) H a b e r l a n d .

W alte r H iickel und E rich  Goth, Darstellung der y-Phenylbutter-o-carbonsaure. 
Da die Verss. zur Darst. dieser, fiir Gewinnung yon Cyclohexan-l-butter-2-carbon- 
saure von den Yff. gewiinschten Siiurc aus l-Oxy-2-naphthoesiiure durch Na u. 
Amylalkohol (ygl. E in h o r n , L ie b ig s  Ann. 2 8 6 . 268 [1895]) nicht zum Erfolg ge- 
fuhrt hatten, auch bei Yerwendung des hoher sd. Xylols statt CSHU-OH miBlangen, 
wohl weil die primitre Dihydrierung jener Siiure nicht gelingt, wurde yon der ent- 
sprechenden Dihydroyerb. selbst ausgegangcn, die ais JEnolform der u-Tetralon-fi- 
carbonsaure (IV.) aus u-Tetralon (I.) durch Kondensation mit Osalester zum a-Tetralon- 
fi-oxalester (II.) u. naclifolgende Abspaltung yon CO nach KOtz  (L ie b ig s  Ann. 3 4 2 .
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306; C. 19 0 5 . II. 1791) uber die Ketoform (III.) erhalten wurde. Um liier die 
Siiurespaltung durchzufiibren, yersagte die iibliehe Methode mit metliylalkoh. KOII 
yollstandig, indem sie nur a-Tetralon oder Tetraloncarbonsaure lieferte; bei An
wendung von Na u. Cycloliexanol erfolgte die gewunschte Spaltung zu V. mit Aus- 
beute von ca. 20%'• Nebenher entstanden l-Oxy-2-naphthoesdure (also Dehydrierung 
trotz Ggw. von uberschiissigem Na), Tetrahydronaphthoesdure u. eine Dihydro-fl- 
naphthoesaure voin F. 120°, der yermutlicli die Formel VI. zukommt. Durcb katalyt. 
Red. von V. entstebt leieht Cycloliexan-l-butter-2-carbonsaure, iiberwiegend in Form 
vom F. 92—94°, die ais cis-Form angesprochcn wird. — Um bei D arst dieser Saure 
die Scbwierigkeitcn, die der Spaltung von IV. entgegenstelicn, zu ycrmeiden, soli 
die entspreclicnde Spaltung des «-Dekalon-^9-carbonsaureesters yersucbt werden. 
Um die ais Ausgangsmaterial zu yerwendende l-Oxydekalin-2-carbonsaure zu ge- 
winnen, wurde die katalyt. Hydrierung yon l-Oxy-2-naphthoesaure, sowie von 
c;-Tetralon-^-carbonester yorgenommen. Erstere liiCt zunachst nur lJl-Tełrałsalicyl- 
saure entstelien, die nur sehr schwer weiter liydrierbar ist, dabei aber u. a. eine 
Saure vom F. 167—168° mit fur die gewiinsehte Oxysiiure stimmenden Analysen- 
werten gibt. Tetraloncarbonester lieferte ais Hauptprod. Dekalin-8-carbonsaureestert 
aus dem durcb Verseifung die entspreebende Saure ais Gemenge yon cis- u. trans- 
Form gewonnen wird, ferner den Ester einer Saure yom F. 198°, nacb Zus. u. Ent- 
steliungsweise die gesuchte l-Oxydekalin-2-carbonsaure.

CO CO CO
< V ^ C I I 2 f ^ Y ^ C H  • CO • C02C2H6 r ^ Y ^ N C H .b O Ą H ,

'CH2
2 CH,

C-OH C02H
P-COjCjHj f C Y '  'jCHjrCOjH

ich2 
h 2

V ersu ch e . a-Tetralon-[J-oxalester (II.), bellgelbe Blattchen (aus yerd. CH40), 
F. 48°. — a-Tetralon-fl-carbonsaureester, CwH,40* (IV.), Krystalle, F. 34° (reine 
Enolform), Kp.,a 187°. Cu-Salz, gelbgrun, F. 196°. — a-Tetralon-fi-carbonsiiure, 
F. 93° (Zers.). — y-Phenylbutter-o-carbonsdure (V.), Krystalle (aus W.), F. 139—140°, 
unl. in Bzl. — Cyclohexan-l-butler-2-carbonsdure, klares Glas, schwer (ans wss. 
Aceton) krystallisierbar, F. 92—94°. (Ber. Dtsch. Cliem. Ges. 57 . 1285—90.
Gottingen, Uniy.) Sp ie g e l .

W. Rodionow und S. K agan , Uber Nitromethylmckonin. Die Kondensation 
yon Opiansćiure u. Nitrometlian, entsprechend den Angaben yon Rosenmund (Ber.

Dtsch. Chem. Ges. 4 2 . 4778; C. 1910 . I. 524) 
CH*N02 CH2-N02 fiihrte nicht zu der erwarteten 3,d-Diniethoxy-
CH CH—O a-nitrostyrol-2-carbotisaure (I.), sondern zu einer

I isomeren Verb. CnH^OaN, die wahrsclieinlich
| I. I 2 | II. I ais Nitromethylmekcmin (II.) anzusprechen ist.

—OCHj —OCH3 Reinweifie Blattchen (aus A.), F. 166—167° (un-
OCH korr.), wl. in W ., k. A., Bzl. u. A., nnter ge-

wolinlichen Bedingungen weder in Ester, noch 
in Saurechlorid iiberfiihrbar, KMn04-Lsg. nicht entfarbend, bei Zusatz yon Br-W. 
sofort briiunlichgelb, in Kalte in Alkalicarbonaten nicht, bei Erwiirmen unter Entw. 
von C02 u. Gelbfarbung 1. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 1442—43. Moskau, Techn. 
Hochsch.) Sp ie g e l .

M ichele Giua und V itto rio  de Franciscis, Die Wirkung von OxalylcMorid 
auf die Naphthole. Auf fl-Naphthol wirkt (COCl)2 in CS2 zunachst unter B. des
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Chlońds der 8-Naj>htholoxalsaure ein. Auf Zusatz geringer Mengen A1C13 findet 
dann in 2. Phase der RingscliluB zum 4,5-Benzomanarandion-2,3 statt. Dieses 
reagiert mit primiiren aromat. Aminen in alkoh. Lsg. zuniiclist unter Sprengung 
des Lactonringes, wobei sich mituntcr das substituierte Amid der Osysiiure ab- 
seheidet. Dieses spaltet in der Hitze dann wieder W. ab unter Regeneration des 
Lactonringes. Lediglich bei der B. des Osazons (I) bleibt die Rk. nach Anlagerung 
von A. in der 1. Phase stehen. — Das Chlorid der a-Naplitlioloxąlsaure kondensiert 
sich unter den gleiclien Bedingungen wie beim ^-Isomeren viel scliwerer zum 
6,7-Benzocumarandion-2,3, zu dcssen Identifizierung sich dic Kupplung mit o-Phe- 
nylendiamin zum 6,7-Benzocumaroplienazin (II) gut eignet.

N

V ersu ch e . 4,5-Benzocumarandion-2,3, C12H0O3, aus Eg. Krystalle vom F. 180 
bis 181° (Zers.). Ausbeute 85°/„ der Tlieorie. — Anil des 4-5-Benzocumarandion-2,3, 
C18H ,A N , aus Bzl. gelbe Nadeln, F. 126—127° (schwache Zers.), wl. in PAe., sonst
11. Mit konz. H2S04 intensiy dunkelrot. — o-Methylanil des 4,5-Benzocumaran- 
dion-2,3, C19H130 2N, aus Bzl. gelbe Krystalle, F. 166—167°, 1. in Bzl., Aceton, A., 
wl. in A., PAe. Mit konz. H2S04 intensiv rot. — 4,5-Benzocumarophenazin, 
Ci8HI0ON2, aus Eg. orangegelbe Nadelclien, F. 286—287°, wl. in PAe., sonst U. 
Mit konz. H2S04 intensiv blau. — Monosemicarbazon des 4,o-Benzocumarandion-2,3, 
C13H?0 3N3, aus Eg. goldgelbe Niidclchen, F. 240—241°, 1. in Bzl., Aceton, wl. in
A., A., PAe. Mit konz. H2S04 orangerot. — Monophenylhydrazon des 4,5-Benzo- 
cumarandion-2,3, C18IIi20 2N2, aus A. rotlicligelbe Niidelclien, F. 226—227°, 11. in w. 
Bzl., Chlf., A., A., wl. in PAe. — Mit konz. H2S04 rotyiolett. — I, C20H24O2N4 +  
C6H6, aus Bzl. Niidclchen, F. 165—166° (schwache Zers.). Verliert bei 100° sclinell 
das Krystallbenzol unter B. einer rotlichgelben glasigen M. Mit konz. H2S04 rot- 
braun. — Pikrat des 4,5-Benzocumarandion-2,3, C13II0O10N3, aus A. liellgelbe M., 
F. 109°. Mit konz. II2S04 intensiy rot. — 6,7-Benzocumarandion-2,3, aus verd. 
Essigsiiure, dann aus Bzl. goldgelbe M., F. 146—147° (Zers.). Mit konz. H2S04 rot- 
braun. — II , C18H10ON2, aus Eg. granatrote Niidelchen, F. 232—233°, in der Kiilte 
durchweg wl. Mit konz. H2S04 intensiy rotbraun. (Gazz. chim. ital. 54 . 509—16. 
Turin, Polytechnikum.) O ule.

A. Yerley, Anwendung von Natńumamid ais Dehydratationsmittel. — Dar
stellung von Indol, Methylindol und seinen Homologen. Durch yorsiclitiges Erhitzen 
yon 1 Teil Acetyl-o-toluidin -j- 2‘/2 Teilen NaNH2 entsteht zuniichst unter Entw. 
von NII3 das Xa-Deriv. des Acetyltoluidins; wird das Erhitzen bei 250° fort- 
gesetzt, bis die NH3-Entw. beendet ist, u. wird das erkaltete Reaktionsprod. mit 
Wasserdampf dest., so entliiilt das ubergehende 01 o-Toluidin u. 2-Methylindol, 
aus PAe. F. 59°; aus 1 kg o-Toluidin erhiilt man 725 g Methylindol. — Aus 
Formyl-o-toluidin entsteht analog Indol; zur Yerminderung der Heftigkeit der Rk. 
ist Misclien mit Sand oder Kieselgur yorteilhaft. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 
35 . 1039—40. Ile-Saiut-Denis [Seine], Etabl. Yerley.) I I a b e r l a n d .

R iko Maj im a und Tetsuji Shigem atsu, Synthetische Versuche in der Indol- 
gruppe. III. Uber die Bildung vou N-Acylindolen. (II. ygl. M a jim a  u. K o t a k e , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. - 3865; C. 1923 . I. 323.) Abweichend yon Ameisen- 
siiureester, der mit Indolylmagnesiumjodid in Anisol Indolaldehyd gegeben hatte, 
liefcrtc Essigester sowohl in Anisol wie in A., im ersten mit etwas besserer Aus
beute, lediglich N-Acetylindol. Oxalsdureestcr gab auBer N,!?,Oxalyldiindol (I.) noch
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N-[B-Ińdolylglyoxylyt\-indol <Jl.) u. fi-IndolytylyoxyL<iaii>-eestcr (III.), wahrend Malon- 
esłer gar nieht u. Bernsteinsaureester lediglicli unter B. von NjlF-Suecinyldiiitdol 
reagierte. Die von Odi)0 u. Sa n n a  (Gażz. ehim. ital. 51. II. 334; C. 1922 . I. 1032) 
ais Oxalyldiindol bezeiclinete Substanz vom F. 218—221° ist yielmchr ident. mit II., 
die von ihnen ais a,cc'-Diindoyl bescliriebene Substanz vom F. 273° wahrscheinlich 
{j,!?-Diindoyl (IV.), da sie bei Kalischmelze ^Indolcarbonsfiure liefertc. Die an- 
gebliche Verb. dieser Konst. yom F. 235° konnten Vff. bei mehrfaeher Wieder- 
holung der Verss. mit Oxalylchlorid nieht isolieren.

S o  ę
N—CO—CO—N 

/ ^ - - - C O - C O . C A  r ° ° -

ŃtN'-Oxalyldiindol, Cł8Hi20 2Ns (I.), leieht gelbliehe Prismen (auś Eg.), F. lo4,5 
bis 15(S°. Gibt bei 4-std. Koehen mit NaOII in A. quantitativ Indol u. Oxalsaure, 
bei Anwendiuig von nur 1 Aquivalent NaOH anseheinend auch etwas N-Indol- 
glyoxylsaure. — N-[fi-IndolylglyoxylyI}-indol, C18H,jOjN2 (II.), farblose Blattchen (aus
A.), F. 224—225°, dureh Alkali in A. zu Indol u. ^-Tndolylglyoxylsaure zera. —
fl-Indolylgly<>xylsaureathylester, C12Hu 0 3N (III.), 4-eekige Tafeln (aus Eg.), F. 185 
bis 186°. Die daraus dureh Verseifung gewonnene f}-Indolylglyoxyhaure, C10H70 3N 
(ygl. auch oben), ist gelb, braunt sieli von 186° an, schwarz bei 190°, Zers. 215°, 
farblos 1. iii A. u. A., unl. in Bzl. — Mit T. Ikeda: Ń,N'-Snccinyldiindol, C20II16-
0,Ń , =  C8II6N • CO • CII2 • CII, • CO • N CJI,, Blattchen (aus Eg.), F. 217—218°, durcli 
Koehen mit 1/2-n. NaOH-Lsg. quantitativ in Indol u. Bernsteinstture gespalten. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 1449—53.) Spiegel.

E iko  Maj ima, Tetauji Shigem atsu und Tatsuo E okkaku  f , unter Mitwirkung 
von T. Ikeda , I. M iyagawa und H. Shim anuki, Syntlietische Versiiche in der 
Indolgruppe. IV. Uber einige Indolylketonsauren. (III. vgl. vorst. Ref.) Die bei 
der vorher gescliilderten Ek. nur in recht geringer Ausbeute erlialtlichen Ester der 
ft-Indolylglyoxylsuure entstehen in weit besserer dureh Einw. von Oxalsaurealkyl- 
esterchlorid auf Indolyhnagnesiunijodid, so der Methylester mit Oxalsauremethylester- 
chlorid neben wenig N-[ft-IndolylgloxyT\-indol. Analog entstanden mit Malonsaure- 
u. Bernsteinsaureathylesterchlorid ais einzigc Prodd. fi-Indoylessigester, bezw. /?,/?'- 
Indoylpropionsaureester. CNC1 wirkte bei dieser Ek. wie ein Saurcchlorid unter
B. von ft-Indolnitril, das dureh Alkali zur ft-Indolcarbonsaure vcrseift wurde, 
wahrend die Verscifung des in gleicher Weisc aus Methylketol dargestellten a-Me- 
tl\yl-ft-cyanmdols bislier niclit gelang.

fi-Indolylglyoxyl8aure»iethylester, CuII00 3N =  CjHjN • CO • COOCII3, Krystallc 
(aus A.), F. 220—222°. Red. des Esters oder der folgenden Deriw. gelang bislier 
nieht. Phenylhydrazon, C,,II150,N 3, F. 133—‘130°, 11. in CH40, Bzl., Chlf. u. Eg., 
wl. in PAe., unl. in W. Oxim, CuH10O3N2, Nadcln (aus Bzl.), F. 149—151°. — 
Oxi»l des f}-Indolylglyoxylsaure(ithylesters, aus diesem (analog dem vorigen) durćłi 
NH2(OH).HCl u.' KC2H30 2, F. 138—142°. Wurde der Ester mit freiem NH,(OH)

- 40 Stdn. auf 37° erwarmt, soentstand statt des vorigen das Oxim der ft-Indolyl- 
glyoxylsdure, C10H8O3N2, bei 151° explosionsartig zers. Wss. Lsg. des Na-Salzes 
von Indolylglyoxylsiiure gab nach der 1: Metliode statt des Oxims das B-Indol- 
nitril. — fi-Indoylessigester, C„H,-,0jŃ =  C„H#N • CO • CII* * COOCjH8, Blattchen 
(aus-A.J, F. 119,5°. Gibt beim ErwSrmen mit alkoh. KOH sehr glatt fl-Indolyl- 
inethylkełón. — l-Phentjl-3-fi-indolylpyrazol<m-(5)\ C17H13ON3, aus Indoylessigester

VI. 2. ' 133
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bei Erwiirmen mit C6H5*NH*NH3 in A., Nadeln (aus Bzl.), F. 201—203°. — 3-fi-In- 
dolylisoxazolon-(ó), CnH80 2Na, entapreebend mit NIIs(OH)*IICl u. KC2H30 2, Prismen 
(aus Bzl.), F. 188—188,5°. — ;3,fi'-Indoylpropionsaureatliylester (mit T. Ikeda), 
C,4HI60 ?N =  C8H9N-C0-CH2-CH2-C02C2H5, Prismen (aus Xylol), F. 129,5—130,5°, 
wl. in A. Kalisehmelze liefert nicht sehr glatt fi-Indolcarbonsaure. — fj, fi’-Indoyl- 
propionsaure, Bliittchen (aus Eg.), F. 235—236°.

Mit I . Miyagawa, fi-Indolniłńl, C0H0N2, 4-eckige Bliittchen (aus h. W.), F. 178 
bis 180,5°. — a-Methyl-fi-cyanindol, C10IT8N2, 4-eckige Bliittchen (aus A.), F. 210 b is  
212°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 1453—56. Sendai [Japan], Univ. Tokyo, 
Forschuugsanst. f. Phys. u. Chem.) Sp ie g e l .

B ernhard  Seka, Sludieii iiber' Carbazolderivate. (I.) Mit Riicksicht auf die 
Veroffentlichung von Pekkin  u. R iley  (Journ. Chem. Soc. London 123. 2399; 
C. 19 2 4 . I. 329) gibt Vf. seine bisherigen Ergebnisse iiber Deriw. der Carbazol- 

9-essigsaure (Konst. nebenstehend, R =  COOH) bekaunt.
— Carbażolkalmm liiBt sich in kleinen Mengen leiclit ge- 
winnen, indem man 5 g Carbjizol u. 4 g Atzalkali im Re- 
agensglas gut yerschmilzt, wobci die K-Verb., im iiber- 
schiissigen KOH unl., sich ais dunkle Schicht oben absetzt 
u. nach Erkalten u. Zerschlagen des Glases leicht isoliert 
werden kann. — Carbazolcssigsaureathyleste)• wurde nach 

I). R. P. 255 304 (C. 1 9 1 3 .1.350) aus dem yorigen u. Chloressigsiiureiithylester hergestellt, 
UberschuB des letzten durch Dest. mit W.-Dampf, unveritndertes Carbazol durch 
Krystallisation aus Eg. entfernt, in dem der Ester gel. bleibt, der dann durch Zu- 
satz von W. abgescliieden wird. — Carbazol-9-essigsdureamid, C14Hl2ON2, aus dem 
Ester mit alkoli. NH3 bei 120°, Nadeln (aus A.), F. 244° (scliwache Braunfiirbung),
11. in Chlf., 1. in A. u. Bzl., unl. in W. u. Lg. — Carbazol 9-esąigsaurehydrazid, 
C14H 13ON3, aus dem Ester u. Hydrazinhydrat bei 125°, F. 258—258,5° (nach Kry- 
stallisation aus A.), 11. in Eg. u. A., swl. in Chlf., A., Bzl., Aceton, unl. in W. u. 
Lg. IlCl-Salz, aus Lsg. des Hydrazids in absol. A. durch trockenes HCl-Gas, Kry- 
stiillchen; bei 320° nicht geschm. Bcnzaldehyducrb., C21II„ON3, aus Eg.-Lsg. durch 
W. gefiillt, 11. in li. Chlf., Eg., Aceton, Essigester u. Pyridin, et w as weniger 1. in 
li. Bzl. u. A., unl. in W . u. Lg. — Garbazol-9-essigsdureazid, aus filtrierter Lsg. des 
Hydrazidclilorhydrats in W. mit etwas HC1 u. NaN02-Lsg. ais weiBer Nd., zers. 
sich schon in der iitli. Lsg. unter Krystallisation von CaTbazolessigsiiure. — Carb- 
azolyl-9-mełhylaminoicrełhan, C16H1(.02N2 (R =  NH • COO • C2IIr>), aus dem vorigen bei 
Kochen in absol. A., F. 133,5°, 11. in Aceton, h. A., Bzl., Chlf., Essigester u. Pyridin, 
wl. in h. A. u. Lg., unl. in W., in konz. II2S04 intensiy dunkelblau 1. — Carb- 
azolyl-9-diphetlyldthylalkohol, C2eH21ON [R =  C(C6H6)2 • OH], aus CaII5MgBr u. dem 
Carbazolessigsiiureester, Krystalle (aus A.), F. 147°, 11. in Aceton, Chlf., A., Eg., 
Essigester, Bzl., Toluol, in h. A. u. Lg., unl. in W. — Alle FF. sind unkorr. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 1527—30. Wien, Univ.) Spiegel.

Hans Lindem ann und F ried rich  W erth e r, Synthese des 1-Aminocarbazols. 
Die bereits von B o b sc h e  u . R a n t s c h e f f  (L ie b ig s  Ann. 3 7 9 . 166) versuchte Syn- 
these iiber das l-Phenyl-7-nitrocarbazol (I.) konnte durchgefuhrt werden, nąchdem 
diese Nitroverb., die bei Red. mit Zn u. Sauren Gemisehe liefert, in festem Zustande 
mit SnCl2 -j- HC1 zur entspreclienden Aminoyerb. reduziert war. Diese spaltet 
bei Erhitzen der Paraffinlsg. auf ca. 300° lebhaft N2 ab u. gibt das gesuehte 
Aminocarbazol (II.) in maBiger Ausbeute. Dieses zeigte sich ident. mit dem Red.- 
Prod. des Nitrocarbazols vom F. 187° (ygl. L in d e m a n n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
5 7 . 555; C. 19 2 4 . I. 2130), das danacli das wahre 1-Nitrocarbazol ist, wahrend die 
bisher so bezeichnete Yerb. (vgl. Ż ie k s c h , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 2 . 3797;
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C. 1 9 0 9 . II. 1750), dereń Red.-Prod. bei 230° schmelzen soli, 2- oder 4-Nitrocarbazol 
sein muB.

benzołńazol, C12H10N„ Nadeln (aus viel Bzn.), F. 163°, erlieblich leichter 1. in Bzl. 
Acetylverb., F. 166° (aus Bzl.). — 1-Aminocarbazol, C,21I1(JX.2 (II.) (die Red. der Nitro- 
verb. erfolgte mit alkal.-alkoh. Hydrosulfitlsg.), yerfilzte Nadeln, F. 193°, sil. in A. 
u. Eg., wl. in Bzl. I>iacetylverb., CiaIIn 0 2N2, F. 186° (aus verd. Eg. oder Bzl.), 
schwer yerseifbar. (Ber. Dtseb. Chem. Ges. 57 . 1316—19. Braunschweig, Techn. 
Hoehsehule.) Sp ie g e l .

Carl Bulów und W ilhelm  Dick, Kondensationm des Acet-p-phmylendiamins 
.:k Pyrrolderivałen und dereń hydrolytische Aufspaltung. Nach der Synthese von 
K n o r r  u. B O lo w  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 17. 2057) wurde Acetyl-p-plienylendiamin 
mit Diacetbernsteinsaureester zum 1 - [p - Acetylaminophenyl] - 2,5 - diniethylpyrrol-
3,4-dicarbonsaureesłer, C20H240;;N2, kondensiert:

Nadeln (aus verd. A.), F. 198—199°. Durch alkoh. KOH ohne Abspaltung der 
Acetylgruppe yerseift zur entsprechenden Dicąrbonsćiure, C16H 160 5N2, aus A. rein 
weiB, F. 252° (Zers.) nach Verfiirbung (K-Salz in yerd. A. 11., in konz. wl.), geht 
bei trockenem Erhitzen, zweekmaBig im Vakuum direkt unter Abspaltung von
2 Moll. C02 in l-[p-Acetylaminoplicnyl\-2,5 diniethylpyrrol, C14HJ()OX2, uber, das auch 
direkt aus Acetonylaceton u. Acetyl-p-phenyleudiamin gewonnen werden kann, 
Krystalle (aus verd. A.), F. 192°, 11. in organ. Losungsmm. — Durch wss. Alkali 
wird der Dicarbonsiiureester erst bei sehr langem Kochen unter gleięhzeitiger Ab
spaltung der Acetylgruppe yerseift zu 1 - Q; - AminophenyT] - 2,5 - dimethylpyrrol-
3.4-carbonsdure, CuHu 0 4N2, dereń Chlorhydrat aus A. -{- HC1 in Krystallen er- 
haltcn wurde, 11. in wenig W., durch mehr hydrolysiert. — Siiuren spalten den 
Ester schon bei gewolinlicher Temp. allmiihlich unter Riickbildung von p-Phenylen- 
diamin. Analoge Aufspaltung des Pyrrolringes trat auch beim 1 -[p-Nitrophenyl\- ,
2.5-dimethylpyrrol-3,4-dicarbon8aureester (vgl. unten) u. auch bei dem im Benzolring 
nicht substituierten entsprechenden Plienylderiy., hier allerdings erst bei Erwarmen 
mit HC1, ein. — Mit Hydrazinliydrat reagiert der Ester bei Erhitzen unter Riick-

N 1-Nitrocarbazol, gelbe Nadeln 
(aus Bzl. oder Eg.), swl. in Bzn., 
in CSj erheblich leicliter 1. ais die
3-Nitroverb., gibt im Gegensatz zu 
dieser mit NaN02 in Eg. keine 
N-Nitrosoyerb.— l-Phenyl-7-amino-

N H .O C -C = :C .C H 3

n .
H.c„ • o„o. n~zn.riH.
H5C2-(

C(OH)— N • C6HD 
133*
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fluB unter B. des cycl. Hydrazids der zugehiirigeu CarbonsSure, CI6H160 3N4 (L), 
Krystalle (aus verd. A.), F. iiber 300°, 11. in Eg. u. verd. A., ferner in KOH.

Analog der B. des yorstehend bebandelten Esters yerlauft die Kondensation 
von Diacetbernsteinsaureester mit p-Nitroatlilin zu l-\_p-NitrophenyĄ-2,ó-dimethyl- 
pyrrol-3,4-dicarbonsdureester, F. 94°, der mit Zn-Staub u. HC1 in A. die entsprechende 
Aminoverb., ClaH2.>'Oj]ST2, liefert, Nadeln (aus verd. A.), F. 117°, durch sd. alkoli. 
KÓH leicbt zur Dicarbonsiiure (vgl. oben) yerseifbar. Der AminodiearbonsSure- 
ester liefert neuartige Azokombinationen : j[p - Aminophenyl]-2,5 - dimethylpyrrol-
3.4-dicarbonsuureesterazo\-fi-naphthol, C28HSJ0 6N3, rOte Krystalle' (aus Lg. oder 
wenig A.), 11. in Eg., Bzl. u. A., F. 166°. — \[p-Aminoplieriyl\-2,5-dimcthylpyiTol-
3.4-dicarbonsdureesterazó\-dcetessiganilid, C28H30O6N4 , gelbe Krystalle, F. 155°. — 
{[]) - AminophenyT]-2,0 - dimethylpip-rol-3,4-dicarbonsaurcesterazo\ -aćetessig-p-plienetidid, 
C30H34O7N4 (II.), gelbe Nadeln, F. 178°. Die beiden letzten Verbb. geben mit 
C0H6-NH-NII2 in Eg. dasselbe [l-Phenyl-3-metlujl-4-(p-aminoplienyl)-2,5-dmethyl-
3.4-pyrroldicarbonsaureesterazo]-6-pyrazolon, Cj8H290 6N, (III.), rote Krystalle (aus 
Eg.), F. 154—156°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57; 1281—85. Tubingen, Univ.) Sp i e .

Augustę Lum iere und F e lix  P errin , Uber chemische Wirkimgen der ITyp- 
notika und bcsonders der JIydantoindcrivate. Ausgehend von der Tatśache, daB 
eine Reilie Hypnotika ein (juartares C-Atom entbalten, u. daB besonders Alkyle 
hypnot. wirken, haben Vff. folgende Deriw. des Homophtbalimids dargestellt u. 
auf ihre narkot. Wrkg. untersucht: Athylpropylhomophthalimid, F. 117°, bypnot. — 
Dipropylhomophthalimid, F. 128°, ohne Wrkg. — DiaUylhomopktlialimid, F. 140°, 
hypnot. Alle Deriw. sind farblose Nadeln, wl. in h. W., 11. in A. u. A. — Yon 
Deriw . des Acetylacetamids wurden dargestellt: Diprbpylacctijlacctanńd, F. 100°, 
narkot. — Athylisobutylacełylacełamid, F. 108°, wenig wirksam. — DiaUylacetyl- 
acetamid, F. 115°, wie yoriges. — Athylbenzylaćetylacełamid. — Alle Verbb. sind 11. 
in h. W., A. u. A. — Durch kurzes Kochen von 120 ccm Jayellesclier Laiige, 
30 ccm 35%ig. NaOH, 30 ccm W. —j— l i g  eines Dialkylcyanacetamids wurdcń 
folgende Iłydantoinderiw. dargestellt u. aus A. umkrystallisiert: Ałhylisobutyl- 
liydantoin, Nadeln, F. 199°, wl. in W., U. in A., narkot. — PropyUsulndylhydantoin, 
Nadeln, F. 173°, narkot. — Diisobutylhydantoin, Nadeln, F. 220°, unwirksam. ł--- 
Dipropylhydantoin, Nadeln, F. 199°; narkot, Wrkg. schon bekannt. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 35. 1022—26.) H ab erlan d .

H. J. Backer und J . H. de Boer, Einige funktionelle Derivate der ct-Sulfo- 
buttersaure und das Drehungsvermdgen ihrer aktwen Komponenten. (Vgl. S. 171.) 
Kurzes Ref. nach Koninkl. Akad. van Wetenscli. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 
vgl. C. 1923 . III. 297. Nachzutragen ist folgendes: Die Inyersion der «-Sulfo- 
buttersiiure bei Ubergang in neutrale Salze (2 Aquivalente Alkali) beruht auf Neu- 
tralisation des COOH; denn die Salzć der aktiyen Butj'ranilid-«-Sulfonsiiure zeigen 
etwa dasselbe Drehungsvermogen wie die freie Saure. Spaltung der rac. Butyr- 
anilid-«-sulfonsaure u. Benzimidazol-2-propyl-«-sulfonsaure mittels Strychnin; das 
seliwerer 1. Salz ist bei der ersteren das der 1-Siiure, bei der letzteren das der 
d-Siiure (ais K-Salz untersucht, da Saure unl.). Direkte Synthese aus der aktiyen 
«-Sulfobuttersiiure ergibt, daB die d-Anilidsiiure u. die d-BenzimidazolsSure der 
d-Sulfobuttersiiure entsprecheu. — Salze der rac. Butyranilid-u-sulfonsaure mit: 
Ba -j- 3IIsO; Cu; Co -f- 7H20 ; Ni -f- 7H20. Salze der rac. Benzimidazol-2-pro- 
pylsulfonsdure mit: Ba -j- 2HjO;- Co -(- 5H20. — l-Butyranilid-u - sulfonsaure, 
[M]d =  — 16,5° (0,048 n. Lsg.). Salze: C50H21O8N!S2Ba • 3'/sH20, aus dem Strychnin- 
salz. — Cu-Salz, CjoHMOgNACo ■ 3II20 ,  rot, wasserfrei blau; Lsg. in A. zeigt 
Cottonphśinomen: Maximum der Reehtsdrehung bei 560 fjtfj, der Linksdrehung bei 
510-ftp. — C20Hj40 8N2SaNi ■ 3HsO. — Salze der d-Benzimidazol-2-propylmdfonsaure: 
K-Salz, [M]„ =  -(-19,1° — C20N22O0N4S2Ba • 2H20, aus dem Strychninsalz — Co-
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Salz mit 5H.>0. — Tabellen u. Diagramme der Rotation u. Rotationsdispersion. 
(Rec. trav. chim. Buys-Bas 43. 420—33. Groningen, Uniy.) Aiindt.

R. E. H unter, Darstellung von Derivaten des Dehydrolhioparatoluidins. Teil II. 
Acetyldehydrothiotoluidin, Benzaldehydrothiotoluidin, der Thioharnstoff des Dehydro- 
thiotoluidins, DehydrotMotoluidindibromid und die Ńitrierung von Dehydrothiotoluidin. 
(I. vgl. Chem. Newa 128. 88; C. 1924. I. 2258.) Acetyldehydrothiotoluidin, wciCes 
Pulvcr, aus Essigester oder aus A. u. Fiillen mit W. umkrystallisierbar. -— Benz- 
aldehydrothiotuluidin aus A. gclbe Tąfeln. — DehydrotMotoluidinthioharnstojf aus 
A. gelbe Krystalle. — Dehydrothiotoluidindibromid, braunes Pulyer, Br wird durch 
reduzierende Mittel leicht abgespalteu; gegen sd. W. bestiindig. — Nitrodehydro- 
thiotoluidin, das 1. c. beschriebene Deriy. eutspricht nieht der wabren Nitroyerb.; 
diese bildet sieli aus Dehydrothiotoluidin bei yollstiindiger Abwesenheit yon A. 
rnittels rauchender łIN 03; aus Bzl. rotbraune Krystalle, unl. in Alkali. Das 1. c. 
beschriebene Prod. entsteht, wenn die Rk, zu lieftig verliiuft, wobei wahrscheinlich 
der Tbiazolring gespalteu wird. (Chem. News 129. 139—41. Highbury New Park, 
Chem. Lab.) IIaberland .

W ilhelm  Kesting, Uber das Jlydrazidicarbonazid wid seine JEntstehung ais 
Nebenprodulct bei der Diazolierung von Carbohydrazid. Die Diazotierung des Carbo- 
hydrazids OC(NII-NH2)2 nach C u rtiu s  u. H eid en re ich  (Journ. f. prakt. Cli. [2] 
52. 472 [1895]) yerlauft niclit yollig unter B. yon Carbazid, yielniehr wird dabei 
aucli zu durchschnittlich 20% Hydrazidiearbonazid, N3-OC-NH-NH*CO*N„, ge
bildet, das bei Ausfuhrung der Operation unter Bzu. in der wss. Schiclit bleibt, 
u. dieser durch A. entzogen wird. Die Angaben von S to l lż  u . K rauch  (Ber. 
Dtscb. Chem. Ges. 47. 724; C. 1914. I. 1345) uber diese Yerb. werden im all- 
gemeineu bestiitigt (F. bei langsamem Erhitzen aber bober, 150—152° [lebhafte 
Gasentw.]) u. erganzt: LI. in A., Aceton, li. 0^11^15 ,̂ unl. in Chlf. u. Bzn. Rein 
geruchlos, mit A.-Diimpfen niclit flUclitig, nieht hygroskop., in neutraler u. schwacli 
saurer Lsg. tagelang fast unzers. Schlagempfindlicbkeit wenig bei Schwer- 
metallazidcn, yon grofier Initialwrkg. Setzt sich mit primaren u. sekundiiren 
Aminen unter Austritt yon N3H um. — Ilydrazidicarbonpipcridid, CI4H2a0 2N, =  
C,,H10N • OO • N2H,_, • CO • NCjIIjd, bei Koclien des yorigen in A. mit Piperidin auf 
Wasserbad, F. 179° (aus A,), 11. in A. u. Clilf.. wl. in A. u. W. (Ber. Dtscb. 
Chem. Ges. 57. 1321—24, Munster i. W., Univ.) Spiegkl.

E m il A bderhalden und E m il K larm ann, Fortgesetzte Versuche uber die 
Darstellung von Verbindungen von Diketopiperazinen mit Ąminosduren bezie. Poły- 
peptiden. III. (II. vgl. S. 191.) Aus Dibenzyldiketopiperazin (Ka r r e r , IIelv. 
chim. Acta 6. 1109; C. 1924. I. 485) erhalt man durcli 2std. Erwiirmen auf 
(50—70° mit uberschiissigem Chloracetylchlorid das sclion fruher (1. e.) von den 
VfF. aus Glycinanhydrid direkt (aber erst bei 150—160°) erlialtene Dicliloracetyl- 
diketopiperazin. — Aus diesem wurde mit Thionylchlorid im Bombenrohr bei 
160° ein Kijrper CiH2ONiCl3, F. 168—169° (unkorr.), Mol.-Gew. 195,7 erbalten. 
Dieser ist 11. in A., A., CHC13, schwerer in Bzl. (Ztschr. f. physiol. Cli. 139. 
64—67.) A. R. F. H e s s e .

E m il A bderhalden und E rn st Schwab, Weiiere Studien uber die Struktur 
des JEiwei/imolekiils. (Vgl. S. 687.) Die Red. yon Diketopiperazinen u. Dipeptiden 
gibt Unterscbiede im Verh.; da aber die Ausbeuten nur 25—30% betragen, ist es 
moglich, daB die Diketopiperazine zunachst aufgehalteu u. dann die gebildeten 
Dipeptide reduziert werden. Das Entatehen yon Piperazinen bei der Red. wurde 
jedenfalls auf das Vorhandensein yon Diketopiperazinen im EiweiC liindeuten. — 
Di-a-bromisocapronylisobuiylpiperazin, C20H3aO2N2Br„, aus Isobutylpiperazin u. Brom- 
isocapronylbromid, F. 283°; unl. in PAe. u. A., sil. in W., 11. in A. u. in Aceton,
1. in h. CHC13. — Dileucylisobiitylpiperazhi, C20H40O2N4, aus dem Yorigen durch
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3 tiigigćs Stchenlassen mit der 5faćlien Menge 25% ig. NH3 bei 37°; dic amorplie, 
hygroskop. Verb. ist 1. in A. u. CIIC13, nul. in A. u. Bzl. Die Red. mit Na u.
absol. A. gibt neben Isobutylpiperazin das Tetrachlorhydrat des Dileticylisolmtyl-
piperazins, C20H48N4C14. — Leucinol oder [y - Methyl - u  - oxymetliylbiityl\ - amin, 
(CH3), • CII • CH„ • CII(NH,) ■ CHjOH, wird ais Clilorliydrat, C0H18ONCl, bei der Red. 
von Leucylglycin mit Na -f- A. erhalten. — Methylpiperazin wird ais Dichlorhydrat 
C6H14N,C13 u . bei der Red. yon Glycyl-d-alaninanhydrid mit Na -f- A. erhalten;
Dichlorhydrat, F, 245°, sil. in W .,11. in verd. A., unl. in A. u. CIIC13. Mit
Chloracetylclilorid liefert es das Dichloracełylmethylpiperazin, C9H140 2N2C12, das 
bei 3tagigem Stehen mit NH3 in Diglycylmethylpiperuzin, C9H180 3N4, ubergeht'; 
gelbliches, krumeliges,' hygroskop. Prod., 11. in W., A., schwerer 1. in CIIC13, CC14, 
unl. in A. u. Bzl. (Ztschr. f. physiol. Ch. 139. 68—75. Halle, Univ.) A. R. F. H e s s e .

E. 01iveri-Mandalż,, Die Konstitutionsformel des Strychnina. III. (II. vgl. 
Gazz. chim. ital. 53. 619; C. 1924. I. 1936.) Auf Grund der friiher mitgeteilten 
Ergebnisse des Vfs. sowie von Angaben aus der Literatur schlagt Vf. fiir Strychnin 
Formel I  u. fiir Isostrychnin I I  vor. Die Strychninsćiure, die aus I  durch Sprengung 
des Ringes 1 zustande kommt, liat demnach das Skelett I I I  die Strychtiinonsdure 
infolge Sprengung des Ringes 4 das Skelett IV. Die friiher durch Oxydation 

H H

crhaltene Siiiire, dereń Ca-Salz bei der trockenen Dest. Indol liefert, wiirde durch 
Sprengung des Mol. an den beiden punktierten Stellen des Ringes 4 zustande 
kommen. (Gazz. chim. ital. 54. 516—28. Palermo, Univ.) OlILE.

H erm ann Leuchs und Seizo Kanao, Uber den Zer fali des Dihydrobrueinon- 
saureazids (Uber Strychnos-Alkaloide. 43.) (42. ygl. S. 1103.) Um zu entscheiden, 
ob heim Abbau des Oxims der Brucinonsdure nach C u rtiu s  (vgl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 56. 1780; C. 1923. III. 1573) die beiden gleiclien C-Atome abgespalten werden 
wie bei der Zcrlegung der Brucinolsdure durch Lauge, liaben Vff. das Verli. der 
Dihydrobrucinonsaure untersuclit. Im Gegensatz zur Brucinonsaure wird diese vou 
n-Lauge bei 100° glatt zu Isobrucinplon u. Glykoteaurc aufgespalten. Bei der Zers. 
des Azids dieser Dihydrobruci>ionsaure mit sd. W. wurde neben 25% der regener 
rierten .Dihydrosaure 25% eines Isobrucinolmihydrates gewonnen, das nicht ident. 
ist mit dem aus Isobrucinolon u. HC1 erhaltenen Hydrat. In seiner Unloslichkeit 
in verd. Sauren u. nur geringen Loslichkeit in Alkalien gleicht es ąualitatiy dciii 
friiher bei der Brucinolsaurespaltung erhaltenen Nebenprod. I, das beim Erwarmeu 
mit Laugen 50% Brucinolon liefert. Bei der gleiclien Beliandlung gibt 'das neue
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Hydrat dagcgen kein Isobrucinolon, sondern scheinbar sehr gcringe Mengen 
Brucinolon b. Bei der Acetylierung mit Acetanliydrid u. Na-Acetat bei 100° nimmt 
das Hydrat nur eine Acetylgruppe auf, oline daB Abspaltung von W. erfolgt. Das
2. OH ist augenschcinlieh ais Bestandteil einer tertiaren Carbinolgruppe nicht in Rk. 
getreten. — Dihydrob-ucinonsaurehydrazid, C23H280 7N4, aus A. Prismen. F. 185—190° 
(Seliaumb.), unl. in Aceton, Clilf., 11. in li. W., daraus rhomboedr. Tafeln, die bei 
100—110° siutern oder sclim., dann wieder fest werden. 2. F. 205°. LI. in yerd. 
HC1 oder HN03, spSter Absclieidung der Salze ais 4seitige Bliittchen. — Das 
Azid scheidct sich in fcinen Nadeln aus der Reaktionsfl. aus und wird mit W. bei 
100° in 1 Stde. gespalten. Dabei unter Entw. yon Ns, CO,, IIN3 u. H2CO klare 
rotliclie Lsg., die mit n-KHCOa neutralisiert u. mit Clilf. estraliiert wird. Rttck- 
staud aus A. tafelig polycdr. Krystalle des Hydrats die von 200° an
sintcrn, oline bis 300° zu sclim. Aus W. gliinzcnde Bliittchen yom F. 205° (Zers.). 
swl. in Aceton, Clilf., zuniichst 11. in k. Eg., daraus mit W. derbe Prismen. 
[«]„** =  +89,4° (Eg.). — Acełyherb., C26H20O7N2, aus A. schwach gclbliche BlStt- 
chen, F. 208—210°, aus Aceton Prismen, F. 210—212°, sil. in Chlf., Eg. [a],,20 =  
—J-94,80. (Eg.). — Das Hydrat geht beim lstd. Erhitzen mit 12-u. HCl auf 100° in 
Lsg., die beim Eindunsten ein griinliches amorpbes Chlorliydrat hinterliiBt, 11. in 
W. u. 5-n. HC1. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1318—20. Berlin, Uniy;) O h l e .

Edmund Speyer und K arl Sarre, Uber die Einwirkung Don Rcduktionsmitteln 
auf Bromkodeinon. (Vgl. S. 1203.) Wiihrend das von F iie u n d  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 39. 844; C. 1906. I. 1173) aus Thebain gewonnene Bromkodeinon bei der 
Red. mit Fe u. II2S04 lediglich Kodeinon liefert, fiihrt die katalyt. Red. in essig- 
saurer Lsg. zum Dihydrokodeinon. Eine tiefergreifende Umwandlung erfiihrt das 
Bromkodeinon bei der elektrolyt. Red. an praparierten Pb-Elektroden in verd. H2S04. 
Dabei entstebt ein 4. isomeres Dihydrodesoxykodcin, das keine CO-Gruppe mehr 
enthiilt, Phenolcharakter besitzt u. dessen N tertiar gebunden ist. Wie die iibrigen
3 Isomeren gibt es bei der katalyt. Red. mit Pd ft-Tetrahydrodesoxykodein. Das 
beim Hofmannschen Abbau der neuen Base gebildete N-freie Prod. konnte wegeu 
seiner leichten Zersetzlichkeit niclit gcfaBt werden.

V ersuclie . Bei der Darst. des Bromkodeinons konnte die Ausbeute wesentlicli 
dadurch yerbessert werden, daB nach beendeter Bromierung KBr zugefugt wurde, 
wodurcli in 1—2 Stdn. yollige Krystallisation des Bromhydrates erzielt wird. Zur 
Gewinnung der freien Basc wird das Salz in Aceton aufgeschliimmt, u. tropfen- 
weise mit konz. NII3 bei Zimmertemp. bis zur yolligen Lsg. yersctzt, aus der die 
Base mit W. gefallt wird. Ausbeute 9,5 g aus 20 g Thebain. — Dihydrodesoxy- 
kodein, C1BH23N 02 -f- 0,5 CLI^OII, aus vorst. Verb. durch elektrolyt. Red. an prSpa- 
rierten Pb-Elektroden in 25°/0ig. IIsS04 bei 0° u. einer Stromdichte yon 7—8 Ainp./qem. 
Zur Yermeidung zu starken Schaumens Zusatz yon A. Dauer 5—6 Stdn. Aus A. 
Prismen, Zers. bei 139—140°, [«]D13 =  -f-58.15° in schwach essigsaurer Lsg. Ist 
gegen sd. Acetanliydrid bestiindig. Salicylat, aus A. Stabclien yom F. 198°. Jod- 
methylat, aus A. Stiibchen yom F. 199°. — Dihydrodesoxykodei>unethylatherjodmethykit, 
Ci91I260 2N.CH3J , aus Diliydrodesoxykodein mit (CH3)2S04 u. NaOH u. nach be
endeter Rk. Zusatz yon KJ, aus A. mit A. Prismen F. 245°. — Daraus durch Kali- 
schmelze des-N-Methyldihydrodesoxykodeinmethylather, C20H27O2N, braunes Ol. Jod- 
hydrat, aus A. mit W. Nadeln yom F. 220°. Jodmethylat, aus der oligen Base in 
Chlf. mit CH3J  1 Stde. auf 100°. Aus W. Prismen yom F. 103°. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57. 1404—9.) O h l e .

Edm und Speyer und K arl Sarre, Uber die Einwirkung von Brom auf Qxy- 
kodeinon und Dihydrooxykodeinon. Der Gedanke, Bromkodeinon (I) aus Oxykodeinon 
(II) darzustellen, fiihrte Vff. zum Studium der Einw. von Br auf I I  u. dessen 
Dihydroderiv. Aus dem Bromhydrat yon I I  entstebt mit Br-W. in der Kiilte ein
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Monobro»ioxykodeinon (III), das sowohl nocli das OH wie das CO der Mutter- 
substanz entlialt u. dessen Br weder durch Ag20, Ag-Acetat noch durch Red. mittels 
Zn-Staub -f- Eg., SnCl2 -j- HC1, Na -j- A. zu entfemen ist. Dagegen gelaug der 
Austausch von Br gegen H durch katalyt. Red. mit kolloidalem Pd, wobci gleich- 
zeitig die Doppelbindung 8,14 liydriert wird. Es resultiert also DihydrooxijJcodcin. 
Die Bromierung yon I I  sowie yon I I I  in sd. Eg. fiihrt iiber ein Perbromid zu 
einem Dibromoxykodeinon (IY), wobei mtermediare Anlagerung yon Br2 an die 
Doppelbindung 8,14 u. folgende Abspaltung von HBr angenommeu wird. Die 
Stellung des zweiten Br in 8 wird dadurch wahrscheinlieh, dali bei der Red. mit 
NaaS20 4 dieses Br unter Hydricrung der Doppelbindung 8,14 abgelost wird, wobei 
das gleiche Monobromdihydrooxyl;odcinon (Y) entsteht, das sich auch aus DUiydro- 
Qxykodcinonbromhydmt u. Br-W, in der Kalte bildet. Die gleiehe Yerb. Y entsteht 
ferner durch Red. von I I I  mit Na2S20 4, Im Gcgensatz zu I I  liefert Dihydrooxy- 
kodeinon bei der Bromierung in sd. Eg. ein Tribromdihydrooxykodeinon (YI), das 
auch aus Y unter den gleiclien Bedingungen gewonnen werden kann, woraus die 
Stellung des einen Br heryorgeht, wahrend diejcnige der beiden andern aus der 
Ruckbildung yon Y bei der Red. von YI mit N a ^ S ^  folgt. Auch yon iixen 
Alkalien werden diese beiden Br in der Wiirme abgespalten unter B. yon 7,8,14- 
Tr%oxijmonobromdihydrokodeinon (YII), yon dessen 30H-Gruppen jedoch nur eine

CIT.,0

iN-CH,

CH30

iN  • GH„

;h -
HO H lin- 

Br

CH„0

,N -CH,

HO H
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durch Acetylierung nachweisbar ist. Bei der katalyt. Red. mit kolloidalem Pd 
Ijefert Y1I das 7,8,14-Trioxydihydrokodęinon (VIII). — Yon den aus dem nuumehr 
krystallisiert erhaltenen Oxykorteu>on-N-Oxyd bereiteteu Śulfonsduren lieferte dię 
„geivohnliche“ mit Br-W. ein Perbromid, aus dem mit - SO* neben Spuren ęiner 
amorplien Br-haltigen Substanz uur Oxykodeinonsulfonadure abgcspalten wur<Je. Die 
Oxykodein-N-oxydsulfonsaure yerhiilt sich also gegen Br-W. giinzlicli ycrschieden 
vou der Kodein-N-oxyd$ulfonsaure, bei der S03II gegen Br ausgetauscht wird u. 
gleiclizeitig 2 Br an die Doppelbindung 8.1-1 addiert werden. (Ygl. L ie b ig s  Ann. 4 3 2 . 
233; C. 1924 . I. 672.)

V ersu ch e . I I I ,  Ci8III80 4NBr, aus Aceton mit W. oder aus gew. A. Nadeln 
F. 204—205°, [«]D1S =  —80,21° (in egsigsaurer Lsg.). Bromhydrat, aus W. Nadeln 
Zers. bei 280°. Acetyldcriv. , C20II29O6N Br, aus der Base mit sd. Acctanhydrid in 
Ggw. yon Na-Acetat, aus gew. A. Bliittchen F. 238°. Phenylhydrazon, C24Hj4OsNpĘff 
aus gew. A. Stabchen Zers. bei 250°. — IY , C,8H i,04NBrs, aus A. gelbgriirie 
Prismen vom F. 194—195° [«]D13 =  —120,4° in essigsaurer Lsg. Bromhydrat, aus 
verd. A. yerfilzte Nadeln, Zers. bei 265°. Acetylderiv., C20II19O6NBr2, aus A. Stabchen 
F. 219°. Phcnyłhydrazon, C24H230 3N3Br2, aus A. Nadeln. Zers. bei 238°. Y, 
C18H20O4NBr, aus A. Stiibehen oder Bliittchen F. 182°. Bromhydrat, aus wenig W. 
Nadeln. Zers. bei 227—230°. [«]D13 =  —93,15° (W.). Acetylverb., C2uH2JOj,NBr, 
aus gew. A. Nadeln F. 217°. Semicarbazon, C19H23 0 4N4Br, aus gew. A. Nadeln
F. 249° (Zers.). — YI, C18H180 4NBr3, aus Aceton unter Zusatz von etwas NH3 mit 
W. Stabchen. Zers. bei 228°. [a]D13 =  —225,56° in essigsaurer Lsg.; unl. in k.
NaOH, wl. in A., A., 11. in Chlf. Bromhydrat, aus verd. A. Nadeln. Zers. bei 
255°. Die Base reagiert mit Phenylhydrazin, Semicarbazid u. NH2OII, jcdocli 
konnten die Beaktionsprodd. nicht krystallisiert gewonnen werden. Acetyldcrin., 
C2oH200 6NBr3, aus A. emige Tropfen Chlf. rliomb. Bliittchen. Zers. bei 2200. — 
Y1I, C18II200 0NBr, aus verd. NaOH mit Essigsiiure umgefallt, Blattchcn mit 1 II20. 
Zers. bei 302°. Besitzt nur scliwach bas. Charakter. Durchwcg swl. Acetylderiv., 
C20H22O.NBr H20, aus verd. A. Stiibehen. Zers. bei 267°. — V III, Cl8H21OcN, 
aus 803/„ig. A. Prismen. Zers. bei 320°. [a]„13 — —-76,55° in schwach alkal. Lsg. 
LI. in W. Besitzt nur schwach bas. Charakter. — Oxykodein-N-oxyd, C18II10O6N, 
aus 96%ig- A. mit A. Nadeln. Zers. bei 243°. Gibt ein krystallisiertes Jodhydrat, 
das sich leicht unter J-Absclieidung zers. — Gewohnliche Oxykodcinon-N-oxydsulfon - 
saurc, C18HI9OsNS, aus verd. NH3 mit verd. HaS04 Stiibehen. Zers. von 260° ab.
— u - Oxykodeition - N - oxydsulfonsaure, aus W. Bliittchen; yon 270° ab Zers. 
unter Schwiirzung. LI. iu W. — Oxykodeinsulfonsaurc, Ci8H 190 7NS, aus W. Drusen 
feiner Nadeln. Zers. bei ca. 310°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 1409—22.) Oiile.

Edm und Speyer und K arl Sarre, Uber die katalytische llydrierung von Oxy- 
kodeinon- und Dihydrooxykodeinonhydrazon mittels Palladium-Wasserstoffs. (Ygl. 
vorst. Ref.) Unter dem Gesichtspunkt, ein isomeres Kodein zu schaffenj, das dio

Br
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aekunditre Alkoholgruppe in Stellung 7 tragf, ycrsuchten Vff. das Oxykodeinon mit 
PCI,, an der CO-Gruppe zu clilorieren, um das Clilorierungsprod. dann zu redu- 
zieren. Sie erhiclten jedocli nur yerschmierte Prodd. Ebensowenig gelang die 
Red. der CO-Gruppe mit N2H., u. Na-Athylat. — Bei der katalyt. Red. des Oxy- 
kodeinmhydrazons (I) mit kolloidalem Pd in essigsaurcr Lsg. erb alt man unter Ab- 
śpaltung yon 1NII3 das sebr zersetzliche Dihydrooxykodeinonkctimin (II), dus vou

h. HC1 glatt zum Dihydrooxykodeinon yerseift wird. Dihydrooxykodeinonhydrazon 
wird dagegen bei der Pd-H2-Katalyse nieht bydriert. Dieses negative Ergebnis 
diirfte ais weitere Stiitze fiir die friiber gelegentlich der Red. des Oxykodeinon- 
oxims geauBerten Ansicbt darstellen, daB die Riickbildung der CO-Gruppe nur 
dann erfolgt, wenn sieli in ihrer Nacbbarschaft eine aliphat. Doppelbindung be- 
fjndet. Bei der katalyt. Hydrierung von I  in wss.-aeeton. Lsg. bildet sich neben 
geringen Mengen Ketimin bauptsiichlich Dihydrooxykodeinondwiethylketazin (III), 
wobei das ajs Nebenprod. auftretende NH3 augenseheinlieb ais Kondensationsmittel 
wirkt. Denn Dihydrooxykodeinonhydrazon reagiert nieht mit Aceton. — Oxyko- 
dęinónhydrazon, C18H210 3N3, aus A. mit W., Bliittehen, F. 221—222°. Sehr emp- 
findlicli gegen anorgan. Siiuren. — Dihydrooxykodeinonhydrazon, C18H230 3N3, aus 
Chlf. mit der 2—3fachcn Menge A., Bliittehen, F. 213—214° unter geringer Zers. 
Ebenfails gegen anorgan. Saufeu sebr empfindlich. — IT, C13H220 3Ns, aus A. -j- 
wenig Chlf., yerfilzte Nadeln, F. 216—217°, uul. in wss. NaOII u. k. HC1. — III ,
C,,H270 3N3, aus A., Prismen, F. 159°. — Oxykodei)iondiniethylketazin, C2IH260 3N3, 
aus Oxykodeinonhydrazon u. Aceton in Ggw. einer Spur NH3, aus Aceton, 
Prismen, F. 171°. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57. 1422—27.) O h l e .

Edm und Speyer und K arl S arre , Uber die Eimcirkung von Bromcyan auf 
Ckcykodeinon und Dihydrooxykodeinon. (Ygl. yorst. Ref.) Um festzustellen, ob der 
Ersatz der am N haftenden CH3-Gruppe der Morphiumalkaloide durch die Allyl- 
gruppe auch in andern ais den von v. B r AUN (Ber. Dtscb. Cliem. Ges. 4 9 . 2655;
G. 1917. I. 89 u. fruhere Arbeiten) beschriebenen Fiillen bzgl. der pharmakolog. 
Wrkg. den gleieben antagonist. Effekt heryorruft, baben Vff. Allylnoroxykodeinon 
u. Allylnordihydrooxykodeino)i dargestellt. Beide Yerbb. zeigten in der Tat die er- 
warteten antagonist. Wrkgg. — Noroxykodńnon, C17H 170 4N, aus Cyannoroxykodeinon 
durch 3std. Kochen mit 25°/0ig- HjSO^. Aus verd. A. Stabchen. Zers. bei 218°. 
[«]D13 =  —123,33° in verd. Essigsaure. Bromhydrał, Krystalle, unl. in wss. NaOH. — 
Nitrosonoroxykodeinon, C17H10O6N3, aus abs. A. Nadeln F. 234°. Gibt mit Phenol- 
HaS04 deutlich die Liebermannsche Rk. — AUylnoroxi/kodeinonjodhydrat, 
C20H2,O4N • H J, aus Noroxykodeinon u. Allylbromid mit Na-Atbylat bei 100° u. 
Umsetzung des Reaktionsprod. mit KJ. Aus stark verd. A. Wurfel. Zers. bei 
192°. — Cyannoracetyldihydrooxykodeinon, C20HsoO,jN2, aus Acetyldiliydrooxykodeinon 
u. BrCN in Chlf. Aus Eg. Tafeln. Zers. bei 256°. — Nordihydrooxykodeinon- 
jodhydrat, C17H19OłN • H J, aus wenig W. yerfilzte Nadeln. Zers. bei 295°. 
M d 13 == —114,54° in schwach essigsaurer Lsg. — Nitrosonordihydroóxykodeino)i, 
C17H I80 5N2, aus 96°/0ig. A. Stabchen. Zers. bei 259°. Gibt die Liebermannsche
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Rk. — AUyliwrdihydrooaajkódeiłimbromhydrat, C^II^O^N • IIBr, aus sehr verd. A. 
Wiirfel. Zers. bei 182°. (Ber. Dtseh. Cliem. Ges. 57. 1427—30. Frankfurt a. M., 
Umv.) Óh l e .

W. Steffens, Beitrage zur Kenntnis des Skopolins und Skopolamina. (Vgl. 
G a d a m er  u . H a m m e r , Arcb. de Pharm. 2 5 9 . 110; C. 1921. TH. 1029.) Dem bei 
der Ein w. vom CI-S031I auf Skopolin entstehendeu scliwach sauren Schwefelsdure- 
ester schreibt Yf. die Konst. I  zu. Bei seiner Yerseifung wird entgegen friiheren 
Angaben lediglicli Skopolin regeneriert. Die O-Briicke wird also zuniichst nicht 
gesprengt. Nur in einem Falle, in dem das Reaktionsprod. aus Skopolin u. 
Cl-SOsH auf 60° erwiirmt worden war, wurde eininal eine stiirker S-haltige Sub- 
stanz gefunden, die vermutlich einer Anlagerung von CI-S03H an die O-Briicke 
ihre Entstebung yerdankt. — ii&Bt man dagegen auf I  bei 100° Cl-SOsH einwirken. 
so erhiilt man neben dem Ausgangsmaterial einen Schicefelsuureester I I  vom 
F. 175—180°, der beim Umliisen aus w. W. in I  zuriickyerwandelt wird. I I  bildet 
sich auch bei der Einw. von Cl>SOsH auf Skopolamin bei Zimmertemp. u. aiigen- 
scheinlich auch aus Skopili (III). — Uber den Reaktionsyerlauf, der von Skopolin 
zu I I  fulirt, gibt die Einw. von C1-S03H auf Desoxgskopolin (Hr) Auskunft. Die 
Siiure greift hier schon bei Zimmertemp. die O-Briicke an u. es resultiert eine 
S-frcie Verb. Y u. ein Schicefelsaureester YI von bas. Charakter. Die Rk. zwischen
I  u. C1-S03H wird dcmgemiiB uber die Zwischenprodd. Y II u. YI1I verlaufen.

CHOH 
I L C r ^ ^ C H ,

•GH

CHBr

XI CHBr 
I L C ; ^  ^ C H ,  
HC,— n — CH 

H(ce:) 
BrHC^----- CHBr

Bei der Einw. von PB>\ auf opt.-akt. Skop olin brom hydrat bildet sich neben 
Bromskopolin (IX) unter Eliminierung der CH3-Gruppe anch Norbromskopolin (X), 
die beide opt.-inakt. sind. Die B. yon X liiBt auf einen tieferen Eingriff in da* 
Molekuł des Skopolins sęlilieBeu. Yf. nimmt daher an, daB gleiclizeitig mit dem
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Austausch yon OH- gegen Br Sprcngung der O-Brucke unter Anlagcrung yon 2 Br 
zu Verb. X I erfolgt, dereu eine CHBr-Gruppe bei der Behandlung des Reaktions- 
gutes mit W. bezw. Alkalien sofort yerseift wird. Die dadurch entstehende 011- 
Gruppe rcagiert weiter mit einer der beiden andern CHBr-Gruppen unter HBr- 
Abspaltung u. RingseliluB. Da die CHBr-Gruppen 1 u. 2 gleichwcrtig sind, also 
mit gleicher Gescliwindigkeit reagieren, so muB ais Endprod. ein Racemkćirper 
resultieren. In der Tat konnte das Norbromskopolin mittels d-Wcinsaure in die 
opt.-akt. Kompouenten gespalten werden. Eine weitere Stiitze fiir die intermędiare 
Aufspaltung des O-Ringes u. seiner leichten Neubildung erblickt Vf. in dem Verb. 
von IX , X u. Desoxyskopolin (IY) gegen IIBr-Eg. IX  u. X liefern nur geringe 
Mengen an HBr- Additionsprodd., der groBte Teil wird unyeriindert zuriick- 
gewonnen. IV dagegen gibt eine fast quantitative Ausbeute an IIydrodesoxy- 
skopolinbromid (XIII).

V ersue lie . I ,  C,HI3OflNS, aus W. prismat. Krystalle. Zers. bei 278—280°. 
Die wss. Lsg. reagiert sehwaeli sauer u. spaltet erst mit h. HC1 S04" ab. Der aus
l-Skopolin gewonnene Ester I  hatte den gleichcn Zersetzungspunkt u. [cc]n —  —48,03“ 
(W.). — II , tafelformige Krystalle vom F. 170—175°. Wird vou verd. HC1 schon 
in der Kiilte yerseift. — IX  u. X aus 1-Skopolinhydrobromid u. PBr5 4—5 Stdn. 
bei Zimmertemp., dann 3 Stdn. bei 80—90°. Mit A. mehrmals extrahiert, dann mit 
W. u. NaOH yersetzt u, das Basengemiscli mit A. ausgeschUttelt. Trennung durch 
fraktionierte Krystallisation der Bromhydrate aus A. Das yon X seheidet sich 
zuerst aus. IX, C8H12ONBr-HBr, F. 232—234°. Goldsalz, Blattchen yom F. 210 
bis 211° ohne Krystallw. Das Bromliydrat yon X , C7H10ONBr, sclim. nicht bis 
270°, 1. in W. A. Goldsalz, dunkelgelbe Nadeln vom F. 232—234°. — Die 
Methylięrung yon IX  u. X mit CH3J  in Aceton yerliiuft nicht glatt, gelingt dagegen 
leicht mit (CH3)2S04. Aus IX  Verb. C9K lbONBr • AuClt , aus viel sd- W. Krystalle 
yom F. 241—242°. Aus X Bromskopolingoldchlońd, zarte Blattchen yom F. 210°. — 
IY, C8Hl3ON, aus IX  durch katalyt. Red. mit Pd-Kohle unter Druck. Bromliydrat
u. Chlorliydrat sehr hygrośkop. Pikrat, F. iiber 270°. Goldsalz, F. 206—20S°. 
Die freie Base ist schon bei Zimmertemp. merklieh Huchtig. — Y, C8H1;i02N, Gold
salz, F. 210—212°. — YI, C8H130 4NS, Goldsalz, F. 294—205°. — Hydrobromskopolin- 
bromid, C8HlsONBr2, aus Bromskopolin u. HBr-Eg. 3 Stdn. bei 125—130°. Goldsalz, 
dunkelrote Krystalldrusen yom F. 175°. — Ilydronorbromskopolinbromid, C7Hn ONBr2, 
analog dargestellt. Bromliydrat, F. 214°. Goldsalz, aus A. hellgelbe Krystalldrusen 
yom F. 205—207°, 11. in W. — Hydrodesoocijskopolinbromid, C8H14ONBr, Bromliydrat 
aus absol. A. wagenformige Krystalle vom F. 208—209°. Goldsalz, F. 175—178° 
zers. sieli bei langerem Erhitzen auf 100°. — Verss., das Bromskopoliubromhydrat 
mit Mg oder CH3MgJ in A. oder Bzl. umzusctzen scheiterten. (Arch. der Pharm. 
262. 205—237. Marburg, Uniy.) O h l e .

E rn st Spath und Otto B runner, Uber die Angostura-Alkaloide. I. Synthese 
des Ousparim. T r Og e r  (Arch. der Pharm. 258. 250; C. 1921. III. 111 u. friihere 
Arbeiten) hatte beim oxydativen Abbau des Galipins, das zusammeu mit dem Oits- 
parin in der Angosturarinde yorkommt, Veratnivisdure, Anissdure u. eine Sdure 
C%HbNOm die ais 2,3,4-Pyridintricarbonsiiure angesproclien wurde, sowie eine Sdure 
CuIIqON3 aufgefunden, welch letztere ais Methoxychinolincarbonsiiure unbekannter 
Struktur erkannt wurde. Auf Grund dieser Ergebnisse stellte T r Og e r  fiir das 
Galipin Formel I  auf, woraus fur das Begleitalkaloid Cusparin I I  ais wahrscliein- 
lich anzunehmen wiire, da dieses nur eine CH30-Gruppe enthiilt. Vft’. haben nun 
durch Kondcnsation von m-Anisidin mit Acetessigester u. Erhitzen mit ILS04 2-0xy-
4-methyl-7-methoxychinolin dargestellt, dieses iiber die entsprechende Cl-Verb. in
l-Methyl-7-iw:thoxychinolin umgewandelt, das bei der Kondensation mit Veratrum- 
aldehyd u. darauffolgende katalyt. Red. I  lieferte. Diese_ Yerb. war n ic h t  ident.
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mit Galipin. Auch dic auf analogom Wege aus 2-Methyl-4-oxy-7-methoxychinolin 
bcreitete Yerb. I I I  war von dieseni Alkaloid verscbiedcn. Vff. suchten daher zu- 
niichst die Konst. der Methoxychinolincarbonsiiure TrOgebs sieberzustellen. Sie 
erwies sich ais 4-Methoxychinolin-2-carbonsaure. Daraus ergibt, daB dem Galipin
u. dcm Cusparin die Formeln IV bezw. Y zukommen u. daB der Befund T rogkrs 
bzgl. der Anissiiure ais Abbauprod. dieser Alkaloide irrtiimlich ist. Das Konden- 
sationsprod. aus 2-Mcthyl-4-niethoxychinolin u. Piperonal war nach der Red. der 
Doppelbindung in der Tat ident. mit Cusparin.

CII2 • CII, • < ~ ~ > O C H 3 CII2 • CAL • /  ^>—0

r ^ S  ' "
c h 30 ^

N N
J

OCH,

CH3OL a  / ‘'UI-I,• Uiri.,• c  )UUU3 'x  1  J - C ą .C H , . (  'pOCIl,
s  '---- OCH

V ersuche. 2-Oxy-4-inethyl-7-methoxy- 
chinolin, Cn Hn 0 2N, aus verd. A. Kry-

O stalie, F. 205—206°, Chlorhydrat, swl. in 
9  wsa. HC1. -— 2-Chlor-4-methyl-7-mcthoxy-

O-CH, chinolin, CnH 10ONCl, aus yorst. Yerb.
durch 1-std. Erhitzen mit PC15 u. POClg 

auf 160°. Aus PAc. Krystalle, F. 112,5—113°. — 4-Methyl-7-methoxychiriolin, 
CuH,,ON, aus yorst. Verb. durch Red. mit Pd-Kohle in Essigsiiure u. in Ggw. yon 
Na-Acetat bei 70—75°. Gelbliches, ziilifl. Ól. Pikrat, aus A. hellgclbc Nadeln, 
F. 223,5—224° (Braunfarbung). — 4 - [fi-(3', 4'-Dimethoxyphenyl)-dthcnyl\ - 7 - methoxy- 
chinolin, C30HlnO3N, aus yorst. Yerb. u. Veratrumaldehyd in Ggw. von ZnCl2 8 Stdn. 
bei 160°. Ais Chlorhydrat isoliert; orangerot; swl. in W. — I, C20II21O3N, aus 
yorst. Yerb. durch Red. mit Pd-Kohle in Essigsiiure bei Zimmertemp. Aus PAe. 
Krystalle vom F. 126°. — 2-Metliyl-4-oxy-7-methoxychinolin, CnII110 2N, aus m-Anisi- 
din u. Acctessigester bei Zimmertemp. u. folgendem Erhitzen auf 220—230°. Aus 
W. Nadeln mit 1 Ę O  vom F. 252—253°. Chlorhydrat, aus konz. IIC1 zu Kugeln 
ycreinigte Niidelchen yom F. 269° (Zers.). — 2 - Methyl-4-chlor-7-methoxychinolin, 
CUHI0ONC1, F. 81—82°. — 2-Methyl-7-metlioxychinolin, Cn Hn ON, schwach gelb- 
licbes Ól, 11. in W. Pikrat, F. 217° (Zers.). — 2-[fi-(3’,4’-Dimcthoxyphenyl)-athcnyT\- 
7-methoxychinolin, C20HI00 3N, Chlorhydrat aus CH3OH mit yerd. HC1 orangegelbe 
Nadeln. — I I I ,  C20lI21O3N, ans PAe. Nadeln, F. 82,5—83°. — 7-Methoxychinolin, 
aus m-Anisidin, p-Nitrophenol, Glycerin u. konz. H2SOj. Ól yom Kp.u 143—145°. 
Daraus mit Benzoylcblorid u. KCN u. Verseifung des so entstandeneń Nitrils 
7-Methoxychinolin-2-carbomaure, Cn H90 3N, gelbliclie, seidengliinzende Nadeln yom 
F.1540. — 7-Mcthoxychinol\n-4-carbonsaurc. Das aus 7-Methoxychinolin mit (CH3)2S04 
in Bzl. erhaltene krystallin. Anlagerungsprod. wird in wss. Lsg. mit KCN u. A. 
'/2 Stde. geschuttelt, die atli. Schicht mit Pyridin yersetzt u. in eine alkoli. J-Lsg. 
eingetragen. Brauner Nd., der in sd. W. unter Zugabe von NaHS03 gelost wird. 
Daraus mit K J das Jodmethylat des 4-Cyan-7-methoxychinolins, ClslIn ON2J ,  rote 
Nadeln F. 204—205° (Zers.). Daraus durch Yakuumdest. das Nitril selbst, Cn H8ON2, 
aus A. F. 153—154°. Ausbeute sehr sehlecht. — 7-Methoxychinolin-4-carbonmure, 
CnHs03N, F. 273° (Zers.), wl. in W.; im Hocliyakuum leiclit sublimierbar. — De- 
hydrocuspańn, C1(,IIl;iO,N, aus 2-Methyl-4-methoxycbinolin u. Piperonal in Ggw. 
yon ZnCl, bei 125°, F. 186°. — Chlorhydrat, orangegelbe Nadeln, F. 193—195°.
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Daraus durch Red. mit Pd-Kolile in 50%>g- Essigsaure Ousparin, C19H17OsN, aus 
PAe., F. 91,5—92°. Chlorhydrat aus IICL Nadeln yom F. 193—194° (bei langsamem 
Erhitzen). Oxalat, F. 152—156° (Gasentw.). — Methylcusparin, F. 193—194°. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 5 7 . 1243—51. Wien, Univ.) Oh l e .

E dgar Stedm an, Physostigmin (Eserin). II. Die Syntliese von Physostigmol- 
athylather. (I. vgl. Journ. Chem. Soe. London 123. 758; C. 19 2 3 . III. 1368.) Die 
Konst. des Physostigmols durch Abbau seines Jithyathers aufzuklaren, scheiterte an 
der Bestiindigkeit dieser Verb. sowohl gegen energ. Oxydations- wie Reduktions- 
mittel. Dagegen gelang der Konst.-Beweis auf synthet. Wege. — N-Metliyl-p- 
phenetidin wurde iiber die Nitrosoverb. in das as. p-Athoxyphenybnethylhydraziii 
ubergefiihrt, das sieli mit u-Ketoglutó,rsdure zur 5-Athoxy-2-carboxy-l-mcthylindol-
3-essigsćiure (I) kondensieren lieB. Diese yerliert beim Erhitzen 2 C02 unter B. 
von 5-Athoxy-l,3-dimethylindol (II), das sich mit Physostigmolathyldtlier indent. erwies.

CsTl5° I^ M l------jjC‘ CH*' C0*H ------ f  • CH3
k ,  ' c o »H

N N
Óllj c h 3

V ersuche . Physostigmolatliylather, C12Hł5ON (II), sublimicrt beim Erhitzen 
von Eseretholjodme.thylat auf 180—220° im Hochvakuum. Aus A. oder CEŁ,OH Platten 
vom F. 86°. Gibt mit E h rlic h s  Reagens Violettfiirbung, die langsam in ein inten- 
sives Blau ubergeht. — Pih-at, CJ8H180 8N4, aua A. dunkelrotbraune Nadeln vom 
F. 95°. — Nitromethyl-p-phenetidin, C6H1;!0 2N2, aus A. lederfarbige Platten vom 
F. 47—48°. — as. p-Athoxyphenylmeihylhydrazin, CPHI40N2, aus yorst. Yerb. durch 
Red. mit Zn-Staub u. Essigsaure. 01 vom Kp.12 140°, das sich sclinell dunkel fiirbt 

,Chlorhydrat, aus A. Prismen yom F. 129°. — I, C14H150 6N, aus verd. Eg. C> 50%ig-) 
oder Aceton, worin wl., Prismen yom F. 248° (Zers.). Daraus II durch Erhitzen 
auf 250° bis zum Auflioren der COs-Entw. u. Dest. im ITochyakuum. (Journ. Chem. 
Soc. London 125. 1373—76. Edinburgli, Uniy.) O hle.

R iko  Maj im a, H arusada Suginome und Shiniclii M orio, U ber die ver- 
schicdenen Isomercn des Japaconitins. (I. Mitteilung iiber Aconiium - Alkaloide.) 
Wahrend bislier anscheinend immer nur ein Aconitin isoliert wurde, fanden Yff., 
daB die meisten japan. Aconitumpflanzen gleichzeitig mehrere isomere u. auch sonst 
nahe yerwandte Aconitine entlialten. Aus dem aus A. krystallisierbaren Teil des 
Rohalkaloids wurden bisher 6 solclie Alkaloide erhalten, die ais Japaconitin-A,
-B , -Blt -C u. -O, bezeichnet werden. Ein mit den friiheren Angaben iiberein- 
stimmendes Japaconitin wurde bisher, auch in yon E. MERCK bezogeuem Japaconitin 
„Aconitinum e radice japonica", nicht gefunden. Das Rohalkaloid wurde mit A. 
ausgekocht, die aus diesem bei Yerdampfen ausgeschiedenen Krystalle in der aqui- 
yalenten Menge ca. HC1 gel. u. mit j e '1/, der berechneten Menge N;l,C03-
Lsg. fraktioniert gefallt, dann das lctzte Filtrat noch mit OberschuB yon N:UjC03,
u. das Filtrat yon dem hierbei entstandcnen Nd. nach Zusatz von weiterem Na,COa
u. (NH4)2S04 mit Chlf. ausgeschuttelt. Jede Fraktion wurde nach Trocknen mit 
der aquivalenten Menge 0,77-n. HBr in Lsg. gebracht, wozu bei groBerem Gehalte 
an A-Japaconitinen Erwiirmen erforderlicli ist. Die Bromliydrate dieser krystalli- 
aicren aus der wss. Lsg., zum Teil erst nach Konz. im Exsiccator. Der Trocken- 
ruckstand der Mutterlauge, durch Erwarmen mit ca. der gleiehen Menge absol. A. 
gel. u. nach Erkalten mit ca. 2*^ Teilen A. yersetzt, laBt nach Reiben mit Glasstab 
im Eisschrank die Bromliydrate der B-Japaconitine ausscheiden, die in W. sil. 
sind. In Lsg. bleiben die C-Japaconitine. Das Salz von AŁ (besonders reichlieh 
in 3. u. 4. Fraktion) ist in W. etwas leichter 1. ais dasjenige yon A, freies Ai iri 
CH40  etwas scliwerer ais A; am leichtcstcn trennbar sind beide ais Au-Doppel-



salze. — HBr-£>alz vou B aus 4. bis lctzter Fraktion ist zuweilen yon dem gc-
wohnliclien dureh dem von C nahestehende Eigensehaften unterschieden, die darin 
vorliegende Base Bj hat etwas hoheren C-6ehalt, Zus. zwisclien C3<H,7OuN u.
C34H4;O10N ; das letzte gilt auch fiir das aus der gleichen Aconitumart isolierte C,,
das moglicherweise nur etwas unreines BŁ ist. Die ubrigen entsprechcn der Zus; 
C34Hł70 ltN. Die Verteilung der einzelnen Japaconitine in den verschiedenen unter- 
suchten Arten ist in einer Tabelle dargestellt. Ihre weseutlichen Eigensehaften 
zeigt dic folgendc Tabelle (da die Zers.-Punkte stark von der Art des Erhitzens 
abluingen, wurden diejenigen der anderen stets durcli Vergleich mit gleiclizeitig er- 
hitztem A bez w. dessen Bromhydrat kontrolliert u. bcrichtigt; Zumischen eines Iso- 
uieren erniedrigt bei den Japaconitinen deu Zcrs.-Punkt niclit):
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Base HBr-Salz

Krystallform Zers.-
Punkt

Vo
l. 

de
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fii
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Lo
se

n 
vo

n 
1 g

 
Ba

se
 

no
tig

en
 

CH
40 

cc
m

[«]Dł 
in Chlf.

Zcrs.-Punkt
(W.-frei)

K
ry

st
al

l
w

as
se

r

M d 
in W.

A Rhomb. Hemiedrie . . 202—203° 9 +20,7° (13°) 172—173° 37*H,0 —27,7° (28°)
A, Hemimorph d. rhomb. 

Hemiedrie . . . 208—209 30—38 +26,4° (12°) 172—173 37,11,0 —22,5° (16°)
B Hemimorph d. rhomb. 

Hemiedrie . . . 208—209 31—37 +26,9° (11°) 179,5—180,5 5H ,0 —21,8° (30°)
B, P r is m e n .................... 194—195 8—9 . +22° — — —

C Prismen . . . . . 195—196 9 +18,3° (12°) — — , —

c, P r is m e n .................... 193—195 8—9 +23,2° — —

Aurichloridsalz Perchlorat

Krjrstallfonn Zers.-Punkt
Yol. des fiir Lsg. des 
aus 0,1 g Base gebil- 
deten Salzes notigen 

CH40  ccm

Krystall
wasser

Zers.-Punkt
(Wr.-frei)

A Nadeln . . 159—160° 0,3 H ,0 215—218° :
A, Prismen . . 223—224 ' 2,5 _ 215—218
B 235—237 1,3—1,5 — 215—218

248—249 40—60 — —

C 243—245 60—70 272 H ,0 175—178
c, 7) * 248—249 32—40 — — 1;

Des ferneren sind noeli angegeben: Ja p a e o n itin -A . HCl-Salz, c 34h 47o „ n -  
HC1 -372H ,0 , rhomb. Platten (aus W.), Zers. 160—161°, [«]D18 =  —31,3° (in W.).
— HBr-Salz. Das krystallwasserhaltigc zers. sieh schon bei 155—156°, aus Lsg. 
des trockencn Salzes in absol. A. dureh absol. A. gefiillte (prismat.) Krystalle erst 
bei 209—210°: HJ-Salz, aus W. leicht gelblich, ohne Krystallwasser, Zers. 205 bis 
209°. — Triacetylderiv., Nadeln (aus A.), Zers. 191—193°. — Japbcnz-
aconin-A. HCl-Salz, Ć32H<5O10N • HC1-2H20 , Prismen (aus W.),  Zers. 244—245°, 
[a]D18 =  —29,80 (in W .). _  Japaconin-A. HCl-Salz, C„H41O0K-HCMV5H2O, 
Prismen (aus Aceton mit 2% W.), Zers. 173—175°, sil. in W ., 1. in CH40 , A.r 
C6Hu(ÓH) u. Essigester, wl. in A. u. Aceton. — Tclraacetyljapaconin-A, C3SH190 13Nr 
Krystalle, (aus absol. A.), Zers. 235—236°, [«]D18 =  —28,9° (in Chlf.). — J a p -  
aco n itin -B . HCl-Salz, hexagonale Platten (aus Lsg. in absol. A. dureh A.), Zers. 
108—109°, [a],,18 =  —24,7° (in W.), sil. in W. — HJ-Salz, Krystalle aus absol. 
A. -}- A., Zers. 228—231°. — Triacetylderiv. , prismat. Krystalle* F. 196—197°. -  r
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Japbenzaconin-B. HCl-Salz, C32H45OI0N ■ IIC1- IL,0, hexagonale Platten (aus W.), 
Zers. 251—252°, [«],,'8 =  —24,4° (in W.). — Japttconin-B. HCl-Salz aus Aceton 
mit 2% W. in sternformigen Krystallen, selir hygroskop. — Tetraacetyljapaconin-B, 
prismat. Krystalle, Zers. 228—229°, [«]D19 =  —19,1° (in absol. A.). (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. B7. 1456—66.) S p ie g e l .

B iko M ajima und H arusada Suginome, Zur Kenntnis des Aconitins u nd 
Pyraconitins. (II. Mittcilung uber Aconitum-Alkaloide.) (I. vgl. yorst. Bef.) Nach- 
deni das gewohnliche Japaconitin ais Geinisch yon Isomeren erkannt war, wurde 
auch eigentliches Aconitin (aus Acóńitum Napellus von E. M e r c k  untersuclit mit 
<iem Ergebnis, daB es aus 2 Isomeren, Aconitin-A (HBr-Salz aus W. leiclit iim- 
krystallisierbar) u. Aconitin-C (HBr-Salz weder aus W. noch aus A. -f- A. krystalli- 
śierbar), bestelit. — Beiin Erhitzeń der JapaConitiue u. Aconitine bis nahe an ihren
F. wurden yerschiedene Pyraconitine erhalten. Aus Japaconitin-A Pyrojapaconitin-ci
u. Pyrojapaconitin-fi, aus Japaconitin-B ebenfallś die ^-Verb., daneben in unter- 
geordnetet Menge Pyrojapaconitin-y, aus Aconitin-A Pyraconitin-a, ansclieinend mit 
der «-Verb. aus Japaconitin ubereinstimmend, u. Pyraconitin-fl, aus Aconitin-C 
ebenfallś die i9-Verb. u. Pyraconitin-y. Nur Ans, Pyrojapaconitin-y scheint mit dem 
Pyraconitiń yon H. Sc h u l z e  (Arch. der Pliarm. 251. 453; C. 1913. II. 2047) ident. 
zu sein.

Aconitin-A, C3łH.l-0 11N, hexagonale Tafeln (aus CH,©, wórin etwa ebenso 1. 
wie Japaconitin-A), Zers. 202—203°, [«]„u — —18,1° (in Chlf.). JIBr-Salz, nach 
Trocknen bei 110° Zers. 185°, nach Fiillung aus wenig absol. A. durch A. Zers. 
206—207°. AuC^-Doppelsalz, Bosetten (aus A., wórin zll,), F. 151—152°. — Aconin-A. 
HCl-Salz, C25H410 9N-HC1-2H20, Prismen (aus Aceton mit2°/0 W.), Zers. 169—170°, 
[«]D° =  —3,7° (in W.), auch aus W. krystallisierbar. — Tetraacctylaconin-A, C33H49Oi3N, 
Bosetten (aus A.), Zers. 241—242°. — Aconitin-C, C34H4,0,iN , prismat. Krystalle 
(aus CH40), Zers. 203—204°, [«]D'° = —23,4° (in Chlf.). AuClyDoppelsah, Prismen 
(aus A.), Zers. 238—239°. — Aconin-C. Das HCl-Salz ist nicht krystallisierbar. — 
Tetraacetylaconin-C, Tafeln mit Krystallw. (aus A.), Zers. 223—224°. Pyr ojap aconitin-cc. 
HBr-Salz, C33H430 9N-HBr, aus W. krystallisierbar (hexagonale Platten), Zers. 261 
bis 262°, 1. in ca. 7 Teilen sd. W., [cz]D13 == —43,5° (in W.). Perchlorat, Krystalle 
(aus sd. W.), Zers. 252—254°. AuCl^-Doppelsalz, Prismen (aus CH40) mit 0,5 Mol. 
HaO, Zers. 143°. — Ptyrojapaconitin-fl. HBr-Salz sil. in  W., aus absol. A. krystalli- 
sierbiir mit 2 Mol. II20 , Zers. 226°, [«]„-* =  —68,4° (in W.)- Perchlorat, Krystalle 
(aus viel W.), Zers. 286° nach tcilweiser Schwiirzungj swl. in W. u. A. AnClt- 
Doppelsalz, hexagonalc Platten mit 1 II20  (aus A.), Zers. 176—177°. — Pyrojapa
conitin-y, im Gegensatz zu den Isomeren aus iith. Lsg. nach Zusatz von PAe. kry- 
stallisiereud (prismat.), Zers. 169—170°, [«]D'2li =  —108,4° (in A.). HBr-Salz, hexa- 
gonale Platten mit 2 H 20  (aus sd. W., worin zu gleichen Teilen 1.), Zers. 240—241°, 
[#1dS5 =  —105,4° (in W.). Perchlorat, Nadeln (aus A. oder W.), Zers. 270—271°. 
AuCl^-Doppelsalz, Krystalle (aus CH40  oder A. +  A.), Zers. 202°. — Pyraconitin-u, 
C32II43O0N. HBr-Salz, Prismen (aus W.), wasserfrei, Zers. 262°, [«]B15 =  —42,7° 
(in W.). Perchlorat, Prismen (aus W.), Zers. ca. 2° hoher ais bei dem des Pyro- 
japaconitins-cf. AuCl3-Doppelsalz, gelbe Bosetten mit ‘/a H20  (aus CH40), Zers. 
143—144°. — Pyr aconitin-fi. HBr-Salz nur aus absol. A. krystallisierbar (mit 3 Mol. 
HjÓ), Żers. 207—20S°, [«]D17 =  —39,2° (in W.). Perchlorat, Nadeln (aus W.), Zers. 
282—283°. AuCl^-Doppelsalz, Krystalle mit 1 H ,0 (aus CH40), Zers. 191—192°. — 
Pyraconitin-y. HBr-Salz u. Perchlorat nicht krystallisierbar. AuCl^-Doppelsalz,
gelbe Bosetten mit 1 Ii,O (aus CH40), Zers. 213—214°. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57. 
1466—71.) _ Sp ie g e l .

B ikó M ajim a und Shinichi M orio, U ber das sogennnnte Jesaconitin. III. Mit- 
ieiluńg iiber Aconitum-Alkaloide). (II; ygl. yorst. Bef.) Aus einer Aeonitumart, die
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weiter nordlich ais die in Mitt. I  (vgl. vorvorst. Ref.), in der Prafektur Akita-ken, 
wiiehst, wurde neben untcrgeordneter Menge einer den liauptsaehlichsten Japa- 
eonitinen, C34Hi7OnN, isomeren, bei Ilydrolyse je 1 Mol. Essigsdure, Benzoesaure
u. Aconin liefernden Base, die ais Japaconitin-A2 bezeielmet wird (IIBr-Salz leiclit 
aus W., Base aus A. krystallisierbar) ein neues Aconilin, C3-H,9NO,s, gewonnen, 
bei Ilydrolyse je 1 Mol. Essigsdure, Anissdure u. Aconin liefernd, also ein Acetyl- 
anisoylaconitin (HBr-Salz nicht krystallisiercnd, Perchlorat leicht aus A. krystalli
sierbar). Ein Gemisch derselben Basen mit mehr der ersten wurde auch in dem 
von Ma k o s h i (Arcli. der Pliarm. 247. 251; C. 1909. II. 1134) untersuehten Materiał 
(Aconiium subcuncatum Nakai sive Fisclieri) aus Hokkaido gefunden (das von ihm 
in Deutschland untersuchte Materiał, bei dessen Spaltung er keine Essigsiiure fand, 
war viclleicht sclion etwas verdorben). M a k o s h i hat zweifellos eiu noch etwas 
imreines Gemisch der beiden oben genannten Alkaloide in Hiinden gehabt, u. Vff. 
nehmen nun den von ihm jenem Gemisch verlichenen Namen „Jesaconitin11 fiir das 
neu entdeckte Acetylanisoylaeonitin in Ansprueh. Dieses wurde fast ausschlieBlicli 
in einer noch weiter nordlich, in Saclialin wachsenden Aconitumart (Aconitum 
saclialincnse Fr. Schm.) yorgefunden. In einer Tabelle werden die bisher beschric- 
beneu Aconitine u. ilire Spaltprodd. zusammengestellt. Nachdem diese fiir das 
Jesaconitin richtig gestellt sind, zeigt sich, daB durchgehcnds mit dem Alkamin je 
eine alipliat. u. eine aromat. SSure verestert sind.

Jesaconitin, C35Hi9Oi2N, aus dem reinen Perchlorat gewonnen, amorph, Zers. 
128—131°. Gibt nur ein Pyrąjesaconilin. Perchlorat, Prismen (aus A.), .Zers. 230 
bis 232°, [«]D =  —16,7° (in CH40). AuCl3-Doppelsalz, Prismen (aus 011,0 oder 
Eg.), Zers. 208—209°. Perbromid, Zers. 181—182°. — Jesoanisacoin. HCl-Salz, 
Ćj^HjjOnN• IIC1 • 3HjO, Zers. (wasserfrci) 209—210°, [«]D20 =  —19,2° (in W.). — 
Jcsaconin ist nach den Eigenscliaften des HCl-Salzes u. des Tetraacetylderiy. ident. 
mit Aconin-A (vgl. vorst. Ref.). — Pyrojesaconitin, krystallisierbar nur ais Perchlorat, 
wasserfreie Prismen (aus 20 Teilen CH,0), Zers. 271—273°, [«)D13 =  —27,4° (in 
CII40). — Japaconitin-A3, C34H17OuN , Krystalle (aus CH.,0), Zers. 199—201°, 
M n 13 —- +18,7° (in Chlf.). Das daraus gewonnene Pyrojapaconitin steht in seinen 
Eigenscliaften u. denen der Salze dem Pyrojapaconitin-u bezw. Pyraconitin-u selir 
nahe. UBr-Salz, Zers. 172—173°. AuCl3-Doppelsalz, Prismen, Zers. 143—144°, sil. 
in A. Perchlorat, Krystalle mit l ' / 2 H20  (aus CH.,0), Zers. 214—216°, [ci]D13 —  —18,8° 
(in CH40). — Japaconin-A« stimmt in Eigenscliaften mit Aconin-A iiberein. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 1472—76. Sendai [Japan], Univ.) S p ie g e l .

Geza Zemplen und Alfons Kunz, Sludien uber Amygdalin. IV. Synthese des 
natiirlichen t-Amygdalins. (III. vgl. S. 988.) Dic 1. c. ais stabile Heptaacetyl-l-amyg- 
dalinsdure beschriebene Verb. hat sich ais Lacton der Hexaacetyl-l-amygdalinsdure, 
C321I380 I9, erwiesen. Sic konnte weder mit SOCl2 noch mit PC15 in das Saureclilorid 
ubergefiilirt werden, gab aber mit trockenem ammoniakal. CH40  l-Amygdalinsaure- 
amid, das in Form des Heptaacetylderiv. isoliert wurde; dieses geht in Ggw. von 
POCl3 in das Nitril Ileptaacetyl-l-amygdalin uber. Da dieses durch Verseifung in 
Amygdalin uberfiihrbar ist (vgl. E. F is c h e r  u . B e r g m a n n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 50. 
1066; C. 1917. II. 534), so war zu dessen Synthese nur noch der Aufbau des 
obigen Lactons aus Acetobromgentiobiose u. l-mandelsaurem Ag erforderlieh. — 
Ueptaacetylgcntiobiosido-l-mandelsaureester, C,2HI40 n (C2H30)7 -[CO• CH(OH)• C0HJ,aus 
diesen Komponenten bei Koelien mit trockenem Bzl., F. 177°, [a]D2< =  —51,76° 
(in Chlf., 0,6788 g in ea. 22 g), 11. in k. Chlf., Aceton u. Essigester, in li. A. u. Bzl., 
wl. in A. u. PAe. — IIexaacetyl-l-amygdalinsaurclacton (vgl. oben), aus der ath. 
Mutterlauge yon obigem Ester nach Scliutteln mit 0,5°/0ig. NH3-Lsg. bei 0°, Be- 
handeln des bei Neutralisation ausgesehiedenen, im Vakuum uber P20 5 getroekneten 
Nd. mit C2H5ONa in absol. A., Verdampfen nach Neutralisation mit 1% Eg. ent-

VI. 2." 134
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haltendem absol. A. unter wiederholtem Zusatz von absol. A., dann yon absol. A., 
schlieBlicli Stehenlassen des Trockenriickstandes mit (C2H30)20  u. Pyridin. — ITcpta- 
acetyl-l-amygdalinsaureamid, C3tH430 19, (vgl. oben) Nadeln (aus li. A.), F. 180—181°, 
[«]u-‘ =  —GG,3° (in Chlf., 0,5686 g in ea. 22 g), 11. in Chlf., Aceton, Essigester, 
Bzl. u. li. A., wl. in A. u. PAe. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1357—59. Budapest, 
Techn. Hochsch.) S p i e g e l .

A. W indaus, A. Bohne und A. Schwieger, Uber Digitalinum verum. II. (I. vgl. 
W in da tjs  n. B a n d t e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2001; C. 1923. III. 1368.) Nach 
dem Gehalte an OCH3 muB Digitalinum yerum ein Mol.-Gew. von mindestens 700 
haben, Best. in Eg. ergab 716. Die Zus. wurde nacli Trocknen bei 115° (F. dann 
229°) entspreebend C3;H.30 14 gefunden, um 2ILO liolier, ais sich aus der Kiliani- 
schen Spaltungsgleichung unter Beriieksichtigung der friiher (1. c.) zu C24H3J0 3 fest- 
gestellten Zus. des Digitaligenins erreehnet. Es ergab sich durch quantitative 
katalyt. Ilydrierung, daB von den 3 Doppelbindungen des Digitaligenins im Digi- 
talin nur eine yorhanden ist. Dieses geht dabei in ein Diliydrodigiialin iiber, das 
p h y s io l. ganz u n w irk sa m  ist. Digitalin muB daber das Deriy. eines einfach 
ungesStt. Trioxylacto>is sein, von dem je 1 OH mit Glucose u. Digitalose
glykosid. yerkniipft ist, bei Erhitzen mit verd. Siiuren aber nnter Verlust yon 2 H20 
in das 3 fach ungesatt. Monooxylacton Digitaligenin ubergelit. Die Spaltungsgleichung 
ist danacli:

C3,H590 14 +  2HaO =  C24II300 6 +  C0H120 0 +  C:IIu O,
C2tH300 5 =  C54II,20 :) +  2H„0.

Die Konst. des Digitalins, C2lH340 3(0 ■ CjHu 0g)(0 • C;IIt10 4), zeigt bemerkenswerte 
Analogie mit deijenigen des sich pharmakolog. u. bei der Hydrolyse iilinlieh ver- 
haltenden Bufotoxins (vgl. W ie l a n d  u. A l l e s , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1789;
C. 1922. IH. 756), C24H340 4(0-C0-CH3)(0-C0-C13H250 3N4. (Ber. Dtsch. Cliem. Ges. 
57. 1386—88. Gottingen, Uniy.) S p ie g e l .

H. Thonis und F ritz  U nger, Uber k-Strophanthidin. k-Stroplianthidin, das 
Aglueon aus den Strophanthinen yon Strophanthus Kombó u. Stropbanthus hispidus 
sowie aus Cymarin, hat iufttrocken die Zus. C23lI35O0- ’/2 H20. Die Trocknung fiir 
die Best. des W. erfolgte im Yakuum iiber CaCL, bei 100°; nacli Trocknen bei 
Tempp. oberbalb 110° konnte aus defi Prodd. das Stroplianthidin niclit mehr zuriick- 
gewonnen werden. Methylather, F. 229—230°, Scliaumen 232—234°. Ggw. einer 
CO-Gruppe wurde durcli Darst. eines Phenylhydrazons, Sintern ab 236°, F. 242 
bis 243°, u. eines p-Nitroplienylhydrazons erwiesen. Da durch friihere Unterss. eine 
Lacton-, eine OH- u. eine COJI-Gruppe festgestellt sind, bleibt nocli die Natur 
von 2 O-Atomen unaufgeklUrt, die Yff. in einer Pyrongruppe yermuten. Bromierung 
fiilirte je nach den Yersuchsbedingungen zu 4—5, meist gelben oder gelbbraunen 
mikrokrystallin. Prodd., krystallisiert wurde Dibromstrophanthidin, C23H.120 0Br2,
F. 154,5°, gewonnen, weitere Mengen Br wurden nur unter Entw. yon HBr auf- 
genommen; es i?t also in Ubereinstimmung mit dem Ergebnis der yon J acobs u. 
H e id e lb e rg e r  neuerdings durcbgefuhrten katalyt. Hydrierung, die zu Diliydro- 
strophanthidin gefiilirt hat, nur eine Doppelbindung anzunehmen. Dest. mit Zn- 
Staub fiilirte zu yollstiindigem Zerfąll u. minimalen Mengen einer nacli Birkcn- 
liolzteer riechenden, mit FeCl3 schmutziggriine Fiirbung gebenden Substanz (Brenz- 
katechin?), Schmelzen mit KOH unter Abspaltung eines yermutlich stilbenartig 
gebundenen Benzolkerns zu einer feinkrystallin., gelben, zweibas. (Dimethylester) 
Sciure CI0l/r20O4, F. 234—236°, die mit Ketonreagenzien niclit mehr reagiert. — 
Unter Erorterung dieser Unterss. sowie derjenigen von F e is t, W indaus u . J acobs 
wird gescblossen, daB k-Strophanthidin ais ein mit Ausnahine einer Doppelbindung
— yermutlich ais stilbenartige Verb. zwischen 2 Kernen aufzufassen — abgesatt. 
alicycl. Lacton aufzufassen ist, das neben einer CO- u. einer alkoh. OH-Gruppe
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yielleicht cinen Pyronkem oder O-Atome in anderweitiger atherartiger Bindung 
enthSlt. (Ztschr. f. angew. Ch. 37 . 721—23. Berlin, Uniy.) Sp ie g e l .

W. Borsche und R. F rank , Untersuchungen iiber die Konstitution der Gallen- 
sauren. VI. Uber die Kondcnsation einiger Ketonsduren der Cholsaure-Gruppe mit 
aromatischen Aldchyden und mit Isatin. (V. ygl. B o r s c h e  u. I I a l l w a s s ,  Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 55. 3324; C. 1923 . I. 108’) Wahrcnd in einfaclieren Verbb. jede mit 
einem Keton-CO yerbundene CH2-Gruppe mit 1 Mol. Aldehyd sich kondensiert nach 
der Gleichung: •CO-CHo -f- OCH-R =  • CO• C : CII-R -f- H20, war schon frUlier 
gezeigt worden, daB Dchydrocholsaure (I.) statt der zu erwartenden 5 Moll. nur
2 Moll. Aldehyd aufnimmt. Dic Unters. wurde jetzt ausgedehnt unter Verwendung 
von Benzaldehyd, Anisaldehyd, p-Chlorbenzaldehyd u. p-Nitrobenzaldchyd auf 3,7-I>i- 
ketocholansaure (Dehydrodesoxycholsdure), 4R-C.24H300 4, 7,13-D'iketocliolansdure [ft-Di- 
Icetocholansaure), Biliansaure, 3R-C24H340 8 (H.), Desoxybiliansavre, 3R-C.,,H360 ;, 
Brenzdesoxybiliansdure, 4R-C>3H340 4 (IH.) u. Brcnzisodesoxybiliansdurc (IV.). De- 
hydrodesoxycholsaurc reagiertc mit 2 Moll. Aldehyd, n i .  u. IV. mit nur 1 Mol., die 
iibrigen gar nicht. Es ist danacli wohl der SchluB zu zichen, daG nur die akti
yierten CIL-Gruppen in Ring A der Kondensation fahig sind u. demgemaB z. B. 
Dibenzaldehydrocholsiiure die Konst. V. hat. Demcntsprcchend gaben Dehydroćhol- 
sdure u. Dehydrodesoxycholsaure nur mit je 1 Mol. o-Aminobenzaldehyd oder Isatin 
in alkal. Lsg., wobei diese Aminę bekanntlich mit Ketonen des Typus R-CO-CH2-R 
unter Austritt yon 2 Moll. K ,0, wobei das CO selbst beteiligt ist, u. B. von Chino- 
liuderiw. zu reagieren yermogen, Chinolinbasen, {i-Dikelocholsaurc u. Biliansaure 
uberhaupt keine. Die aus jenen erlialtenen „Chinocholansduren“ sollten besondere 
physiol. Wrkgg. erwarten lassen. Solche haben sich aber bei Priifung der Cin- 
choninsaure aus Dehydrocholsdure (VI.) durch P ohl nicht gezeigt.

H,

I. H,

H, II
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V er 3 uche. Dibenzaldehydrocliolśaure, C33II4,0 5 — 4R-C,4II30O6( : CH-CjHJa 
(V.), amorplie Flocken mit 2 H ,0  (lufttrocken), Sintern ca. 195°, dann sehr all- 
inahliches Schmclzen, sil. iu w. A., Aceton oder Eg., unl. in PAe., entfiirbt soda- 
alkal. KMn04-Lsg. oder Br in Chlf. sofort, 1. in konz. ILSO., mit rotbrauner Farbę, 
dureh II, katalyt. zu Dibenzyldehydrocholsaure (noeli nieht nalier untersuclit) redu- 
ziert. — Diahisaldehydrocholsaure, C40II.0O7,2ILO, ditnkelgelb, am Tagesliclit ober- 
flaehlich gerotet, amorpli, Sintern ca. 135°, dann allmiihlich Schmclzen, 1, wie die 
vorige, in konz. ILSO., blutrot, in verd. NaOH gelb (konz. NaOH fiillt daraus das 
Na-Salz halbfest). — 7,13-Diketo-3,4(a,^)-chinocho1ansuure, C3lH370 4N, aus Deliydro- 
cholsaurc u. o-Aminobenzaldehyd, Nadelchen (aus sd. A.), F. 29G°. Chlorhydrat, 
NSdelchęn, Sintern 208°, F. 264°. Methylester, C32H3g0 4N, Nadelbiischel (aus CII40),
F. nach Sinteru 215°. Dioxim der Siiure, C31II30O4N3, Nadeln (aus 70%ig. Essig- 
siiure), F. 317°. — 7,13-Diketo-y-carboxyl-3-4(a,{3)-chinocholansaure, C32H37O0N, ebenso 
mit Isatin, Nadelchen, F. 297° (Zers.) nach Briiunung u. Sinterung, wl. in Eg. u. 
A., unl. in Aceton, Essigester, A., Clilf., Bzl., PAe. Monoxim, C32II38O0N2, F. 299° 
(Zers.). Monosemicarbazon, C33H40OaN4, Krystallpulver (aus A.), F. 298° (Zers.). 
Dimethylestcr, C34H4l0 0N, amorphe, gelbliche Flocken (aus CH40  bei Verd.). — 
LHbenzaldehydrodesoxycholsaure, C33H140 4,2H 20, gelbliches Pulyer, Sintern von ca. 
95° an, dann Schmclzen inncrlialb 25°, 11. in w. A. — Di-[p-chlorbenzaQ-dehydro- 
desoxycholsiiure, C38II4l20.,CL, gelbe Flocken, 11. in w. A. — 7-Keto-3,4-{a,{j)-chino- 
cholansdure, C31IT3g0 3N, SpicCe (aus A.), F. 253°. — 7-I(eto-y-carboxyl-3,4(ct,(3)-chino- 
cholansiiure, C32H39OsN, aus sd. A. mit 1 C2H0O Nadelbiischel, F. 298°. — Benzal- 
brenzdesoxybiliansaure, C30H38O4, aus li. Eg. zuniichst mkr. Niidelchen, bei Stelien 
mit der Lsg. gelbliche, radial verwachsene Prismen, F. 238°, mit 1 Mol. 0,11,0,, 
das sic erst bei 110° Y erlieren , F. dann 244—245°, wl. in A., leichter 1. in li. Eg.
— Anisalbre7izdesoxybiliansanre, C31II40O5, gelblichweiBe Nadeln (aus Eg.), Sintern 
vou 265° an, F. 270°, swl. in sd. A. — p-Chlorbenzalbrcnzdcsoxybiliansaure, C30H37O4Cl, 
gelblichweiBe Blattchen (aus li. Eg.), Briiunung von ca. 260° an, Sintern ca. 277°,
F. 282—284°, 1. in ca. 100 Teilen sd. Eg. — p-Nitrobenzalbrenzdesoxybiliansaure, 
C30H37O8N, hellgelbe Blattchen (aus h. Eg.), F. 296° (Zers.), nach Briiunung. — 
AnisaIbrenzisodesoxybiliansmre, C3lII40O5, gelblichweiBe Nadelchen (aus wenig sd. 
011,0), F. 1S1°. — p-Nitrobenzalbrc>izisodesoxybiliansuure, C30H37O0N, rotbraune 
Flocken, Sintern von ca. 150° an, gesclim. bei ca. 190°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 
1373—80.) Sp i e g e l .

W. Borsche, Untersuchungen iiber die Konstitution xler Gallensauren-. VII. Uber 
ein Keton C.i2II320  aus Dcsoxybilianśiiure. (VI. vgl. vorst. Ref.) Bei Dest. von 
Desosybiliansiiure (I.) im Vakuiun der Wasserstrahlpumpe wurde neben der von 
W i e  la n d  u. K u i .e n k a m p f f  (Ztschr. f. physiol. Cli. 108. 295; C. 1920. I. 568) im 
Hochyakuum crhaltencn, aus jener durcli Abspaltung vou H3C03 unter Ruckbildung 
des „Ringes A“ entstandenen Brenzdesoxybiliansaure (II.) ein ungesiitt. Keton 
5R-C,,H3,0  erhalten, das aus der Brenzsiiure durcli nochnialige Abspaltung von 
CO, -j- H20  entstanden sein muB. Die Abspaltung von W. wird ais wahrscheinliclist 
zwisclien dem CO in Ring B u. dem carboxylierten CII, der Seitenkette angenommen,

was dann auch die Abspaltung des sonst sehr bestandigen Carboxyls erkliiren
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wurde. Die B. eines Kondensationsprod. mit Auisaldehyd spricht jedcnfalls dafiir, 
daB das CO in Bing A erlialtcn ist. — Keton C.n JL.20, seidengliinzende Nadeln 
(aus h. A. oder Eg.), F. 143°. Addiert Br in trockenem Clilf. aofort. Oxim, 
(C2oll32: NOH)a ■ H_.0, Nadeln (aus 011,0), Aufbliihen bei 100°, dann wieder fest,
F. 169—170°. d-Cydn-2-nitrophenylhydrazon, C20H30O2N,, orangerote Nadeln, F. 258 
bis 259° (Zers.), kaum 1. in sd. A., leicbter 1. in Eg. Anisalverb., C30II38O2, Bliitter 
(aus b. Eg.), F. 215—216° zu triiber Fl., klar bei 219°. — Aucli Isodesoxybilian- 
saure selieint bei Dest. unter 15 mm Druck kleine Mengen eines ungesiitt. Ketons 
zu liefcrn. (Ber. Dtseb. Chem. Ges. 57 . 1435—36.) S p ie g e l .

W. Borsche, Unlcrsuehangen uber die Konstitution der Gallensauren. VIII. Uber 
die Acylierung der Cholsaure. (VII. vgl. vorst. Ref.) Yollstiindige Acylierung gelang 
bisber nur durch CHs-COCl in Eg., wobci die bcreits von W ie l a n d  u . B o eu sc h  
(Ztschr. f. physiol. Ch. 110. 113; C. 1920. III. 593) durch IICl-Gas in Eg. erhaltene 
Triacctykhołsdure resultierte. Die Acylierung von Cholsduremetliylestcr in Pyridin 
lieferte aueb bei reichlichem UberscliuB von SSurechlorid ganz iiberwiegend nur 
Monoacyldcriw. In ihnen muB das OH in 3 acyliert sein (I.), dcnn Oxydation mit 
CrO# gab acylierłe Ester der 3-Oxy-7,13-diketocholansdure (lleduModehydrocholsdure) 
(II.), die leicht zu dieser Saure verseift werden.

H2 1I2
H O -H ^  m n
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C10I-I19. C021I 
ioJH J

Jh -o h

II. ° rH
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II,
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Triacetylcliolsiiure, C:j0H.,cOs (Verss. vou R. F rank), wurde nach obigem Verf. 
mit 30—35% der theoret. Ausbeute erbalten. Methylester, C31II480 8, analog aus 
Cholsiiuremethylester nur in sehr geringcr Menge, glatt aus der Siiure in Aceton 
mit ath. Diazomethaulsg., Nadelbuschel, F. (nach Umkrystallisieren aus Aceton) 
180—181°. — S-Carbdtlwxycholsauremethylester, C28II l(30 7 Ó^erss. von 0. W eickert 
u. F. HallwaB), aus ChoMuremetliylester u. Clilorkoldensiiureatbylester in Pyridin, 
Nadeln (aus CII40), F. 147°. — CarbdthoxyreduModehydrocholsaure)ncthylester, 
C28H420 7, Nadeln, F. 125°. — 3-Anisoylcholsauremethylesler, C,,)I48Or (Verss. von 
R. Frank), Nadelstcmchen (aus CII40), F. 188°. — 3-p-NitrobenzoylchoUdurcmethyl- 
ester, C32TI460 8N (Yerss. yon 0. W eickert u. R. F rank), SpieBe (aus Chlf. -f- 
CII.,0), F. 217—218°, sil. in Clilf. — p-Nitrobenzoylrcduktodehydrocholsauremethyl- 
ester, Tafeln mit scliriig abgeschnittenen Eckcn (aus Essigester -j- CH.,0), F. 191 
bis 192°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 1620—22. Gottingen, Uniy.) Sp ie g e ł .

M artin  Schenck, Zur Kenntnis der Gallensauren. XI. (X. vgl. Ztschr. f. 
physiol. Ch. 131. 269; C. 1924. I. 920.) Die in der yorigen Mitt. beschriebene

Saure C24H32O0 erhiilt den Namen Bilisoidan- 
saure. Das nur amorph erhaltene Oxim entstebt 
bei Einw. von Hydroxylaminchlorliydrat 
NaOH auf die rohe Siiure u. Ausfiillen mit 
20%ig. HC1. Yon den friihcr angenommenen 
drei Carbonylgruppen hat nur eine mit NII2OH 
reagiert. Vf. diskutiert die ilogliclikeit, daB 
eine Diketo- oder Monoketocarbonsiiure vor- 
liege, u. konmit dazu, an der obigen Formel 
festzulialten. — DicMormonodesoxybiliansdure 
(P b e g l , Monatshefte f. Chemie 24. 51 [1903])
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bildet bei Red. mit Zn -f- Eg. Desoxybiliansaure, die F. 294° hat u. trotz haufiger 
Reinigung niebt von einer liartnackig anhaftenden Cl-haltigen Substanz zu trenneu 
war. Damit ist fiir Dichlormonodesosybiliansaure die Stellung des CI im Siuue der 
Formel I  erwieseu. (Ztschr. f. physiol. Ch. 139. 39—51. Leipzig, Univ.) A. R. F. H e .

E m il A bderhalden uud Hans Sickel, Isolierung einer Aminosaure der Indol- 
reihe der Zkisammensetzung aus Casein. Die schon friiher von A b d e e -
IIALDEN u. K e m p e  (Ztschr. f. physiol. Ch. 52 . 212 [1907]) erhaltene Verb., die vor- 
laufig Oxytryptophan genannt worden war, wurde jetzt bei Einw. von Pankreas- 
fermenten auf Casein erhalten, indem nach yollstfindiger Fallung des Tryptoplians 
mit HgSO., (Filtrat zeigte keine Aldehydrkk. mehr) emeut mit HgS04 gefallt wurde, 
wobei neben wenig 1-Tyrosin in ganz geringer Ausbeute (0,7 g aus 1 kg Casein) 
eine krystallisierende Verb. erhalten wurde. Vtf. haltcn es fiir wahrseheinlich, daB

dic Yerb. die Konst. eines 
fi-B z-oxy-P r- diliydroindolyl- 
alanin, Ca H,40 3N2,21/i!H20  (I.), 
hat; Bipyramiden oder Tafeln 
des triklirien Systems, F. 146" 
(unkorr.); Lsg. schwach sauer 
gegen Lackinus. Die vollig 

entwSsserte Substanz hat F. 80°, loste sich in W. leichter ais das krystallin. Prod.; 
aus dieser Lsg. scljieden sich wieder Krystalle ab, F. 146°. Die ursprungliche 
Substanz hat [«]D23 =  —28,10° +  0,6°, die entwiisserte u. wieder krystallisierte bat 
[«]D15 =  —54,32° i  0,8°. — Die Lsg. der Substanz zeigt folgende Rkk.: Ninhydrin 
nach Auf kochen positiy; positiy siud Xanthoprotein-, Milion-, Ehrliclirk., ncgatiy 
sind Adamkiewicz-, Komm u. Boliringer-, PbS-Rk.; mit Bromwasser nur EntfSrbung 
des Reagenzes; KMnO., wird rascher ais Tryptophan reduziert; FeCl3 wird entfarbt 
unter Ubergang in schmutzig oliygrunen Ton; mit Mercurisalzen entstehen weiBe 
Ndd.; mit Phosphorwolframsaure entsteht weiBer, im ReagensiiberschuB 1. Nd. — 
Mol.- Gew. nach R a st  214—225. — Dibcnzoyl-Bz-oxy-Pr-dihydroindolylala>iiii, 
C25Ho20 5N> , aus der Aminosaure -f- Benzoylchlorid schuppige Aggregate, sintern 
bei 36°, zers. sich bei 136°, geben keine Rk. von Milion. (Ztschr. f. physiol. Ch.
138. 108—17. Halle, Univ.) ‘A. R. F. H e s s e .

E m il J . Baum ann, Eine einfache Metliodc zur Darstellung grofier Mengen von 
Hefenucleinsaure ais Magnemmwerbindung. (Vgl. Proc. of tlie soc. f. exp. biol. 
and med. 17. 118; C. 1921. I. 635.) Die mit 2 Voll. W. verd. Hcfe wird mit konz. 
Lsg. von rohem NaOH (50 g auf 1 kg Hefe) 5—10 Min. krSftig geriilirt, dann zu 
l/6 mit IICl u. schlieBlich mit 30°/0ig. Essigsiiure yollstandig (bis zu deutlich saurer 
Rk. gegen Lackmuspapier) neutralisiert, wobei zur Vermeidung yon Zers. Eis zu- 
gegeben. Nach Stehen iiber Nacht FI. abgehcbert, eventuell filtriert, mit 4—5% 
MgS0.,-7H20  yersetzt u. mit der im Vorvers. ermittelten Menge konz. IICl, 1 :2  
verd., gefallt, Nd. mit A. yerschiedener Starkę unter jedesmaligem Abhebern oder 
Dekantieren der uberstehendeu FI. behaudelt (1. c.), schlieBlich nach Absaugen auf 
gehartetem Filtcr, Verrcibcn mit 15%ig. A. u. nochmaligem Absaugen auf demselben 
Filter mit A. yerrieben, wieder filtriert u. s c h n e l l  auf. einer Platte iiber einem 
Heizkorper (45—50°) oder im Yakuumessiccator getrocknet. (Journ. Biol. Chem. 61.
1—4. New Haven, Y a l e  Uniy. New York, M o n t e f io e e  Hosp.) Sp i e g e l .

E. Biochemie.
E t. E n zym ch em ie .

A. J. K lnyyer, Noliz iiber .das Vorkommen von Kałalase bei Mikroorganismen. 
Im AnschluB an den Befund yon Y ie t a n e n  (S. 56), daB in Milchsaurebakterien
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keine Katalase yorlianden ist, maclit Vf. darauf aufmerkaam, daB dics bcreits von 
B e ij e b in k  (Naturw. Kdscli. 8. 671. [1893J yeroftentlicht ist. Das Yerh. der 
Bakterienkulturen gegen verd. 1I20 2 wird im Labor. des Yf. beniitzt, um in Misch- 
kulturen die wabren Milclisaurcbakterien zu finden. — Aueb die streng anaeroben 
Buttersiiurebakterien entbalten keine Katalase. (Ztschr. f. pbysiol. Ch. 138. 100 bis 
101. Delft, Tecbn. Hoebseb.) A, B. F. H e s s e .

H. v. E uler, K. Josephson und B irg it Soderling, Zur Kenntnis des rohr- 
zuckerspaltenden Enzyms in Penicillium glaucum. (Vgl. E u l e r  u . B o r g e n st a m m , 
Fermentforsebung 4. 242; C. 1921. I I I . '356). Der Saeebarasegehalt yon Peni
cillium ist kleiner ais der gewolmlicher Kulturstufen, aber groBer ais der yon 
Aspergillus. Bei weebselnder Niibrlsg. iindert sieb der Enzynigehalt. Am groBten 
ist er, wenn der Pilz anf Agar-Agar mit 4—6% Robrzucker +  0,2% KN03 +  0,1% 
K2H P04 0,05% MgSO} -(- 0,01% CaCl2 -j- 0,l°/o (NH4)2SO., gezuchtet wird. — 
Die Kinetik der Robrzuckerinyersion ist bei allen untersucliten Aciditaten 
cbarakterisiert durch eine starkę Abnalime des nach der Formel fiir monomekulare 
Rkk. bercelineten Reaktionskoeffizienten. Dieser Abfall beruht niclit auf Zerstorung 
des Enzyms. — Das Optimum der Wrkg. liegt bei pH =  4 — 6, also anders ais 
bei den bisher studierten Saccliarascn. — Die Saecharase yon Penicillium glaucum 
bat eine ineBbare Affinitat zur Glukose, aber keine Affinititt zur Fruktose oder 
Maltose. Die Affinitat zu Glukose ist bei zwei yerschiedenen Stśimmen des Pilzes 
sehr yersehieden groB. (Ztschr. f. physiol. Ch. 139. 1—14. Stockholm, Hoch-
scliule.) * A. R, F. H e s s e .

Hans v. E u le r und K arin  H elleberg , Uber die Drelmng der bei der Starke- 
spaltung durch Malzextrakt auftretmden Maltose. Bei der Einw. yon durch Dialyse
u. Tonerdeadsorptiou gereinigter u. im Vakuum konzentrierter Malzainylase er- 
hielten Vff. Lsgg., fiir dereń Maltose sie unter Berucksichtigung der Drehung der 
Zwiscbenprodd. [«]D20 =  121° ermittelten. Bei Einatellung der Gleichgewichts- 
drebung mit NH3 trat eine Drehungserhobung ein, was auf den Ubergang yon 
^3-Maltose in die Gleichgcwichtslage hindeutet. — Vff. wollen aus diesen Yerss. 
jedoch niclit den SchluB ziehen, daB Amylase ein (̂ -glucosidisches Enzym sei. 
(Ztschr. f. pbysiol. Ch. 139. 24—29. Stockholm, Hochsch.) A. R. F. I I e s s e .

H. v. E u ler und K. Josephson, Vcrsuche zur cnzymatischen Spaltung der 
Saccharase. I. u. II. (Vgl. S. 54.) I. Ihrer Auffassung folgend, daB die bisher ge- 
fundenen Eigenscliaften des Saceliarasekomplexes am meisten an diejenigen natiyer 
EiweiBkorper erinnern, untersuclien Vff. die Spaltbarkeit der gereinigten Saccharase 
durch liefefremde Enzyme. — Die Pepsinwrkg. wird durch die Yiscositiitsiinderung 
nachgewicsen, dic EiweiBłsgg. beim Abbau erleiden. Die Brauchbarkeit der Methode 
wird zunSchst an Gelatinelsgg. in einem Viscosimeter yon 1 ccm Inhalt bei
30,00° ±  0,05° mit ganz geringen Pepsinmengen dargetan. Die innere Reibung 
der Gelatine nimmt dabei zunfichst sehr rascli, spater langsamer ab. — Bei der 
Einw. von Pepsin auf sebr liocli aktiye Saccharase ist erst bei sebr langer Dauer 
eine ganz geringe Yiscositatsiinderung zu beobaeliten. Ilierbei fand eine sohr lang- 
sam fortsebreitende Inaktiyierung der Saccharase statt. Diese ist also sebr wider- 
standsfiihig gegen Pepsin.

H. Saccharase ist auch gegen Trypsin sehr widerstandsfahig; tritt aber eine 
Spaltung ein, so gelit auch die Aktiyitiit der Saccharase yerloren. — Die Wrkg. 
des Trypsins (Pankreatin Rhenania) wurde yiscosimetr. wic in yorst. Mitt. yerfolgt; 
ycrgleicbsweise war die Spaltung ,von Gelatine u. Pepton yiscosimetr. u. durcli 
Formoltitration untersucht worden. Bei Peptonspaltung findet sofort eine Spaltung 
in kleinere Bausteine statt, so daB eine Anderung der Yiseositiit (dic nur mit der 
ersten Phase des EiweiBabbaues yerbunden ist) niclit beobacbtet wird. — Aus der 
Tatsache, das dic schwierig erfolgende enzymat. Spaltuug des „Proteinteiles” der
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Saeeharase nicht oline gleichzeitige Vernichtung der Aktiyitat erfolgt, schlicBen 
Vff., daB die Aktiyitat der Saeeharase (oder ihre aktive Gruppe) eng mit dem 
„Proteinteil" zusammenhiingt. — In Vergleichsverss. wird gezeigt, daB die Wider- 
standsfiihigkeit der Saeeharase gegenrtrypt. Verdauung anders geartet ais die Wider- 
standsfiihigkeit von Eier- u. Serumalbumin ist. (Ztselir. f. physiol. Ch. 138. 11—20. 
38—48. Stockholm, Hochseh.) - A. 11. F. H e s s e .

K. M yrback und H. v. E uler, Ganmgs-Co-Enzym (Co-Zymase) der Hefe. IV. 
(III. vgl. S. 343.) TrockeuprSparate der Co-zymasefreien Hefe lassen sieli auf 
gewohnliche Weisę nicht herstellen, da A. u. A. sehr scluidlich sind u. die durch 
das Wasclien teigartig gewordene Hefe schlecht trocknct. Durch Reiben auf Tou- 
tellern liiBt sich sehr scliwierig ein akt. Trockenpraparat herstellen. — Durch 
Fiillung mit Pb-Acetat wurde eine Lsg. von der Aktiyitat ACo =  2470 erhalteu, 
dereń Asclie keine nennenswerten Mengen Mg enthielt; das PrSparat gab keine 
EiweiBrkk. u. keine Rk. mit Ninhydrin; das Verhaltnis Aktiyitat : Phosphorgehalt 
ist gleich 118. Weitere Reinigung durch Tonerdeadsorption bei pH =  10 fiihrte 
zu einem Priiparat mit sehr geringem nicht genau feststellbaren Gewicht an organ. 
Substanz u. dem Quotienten Aktiyitat: mg P =  553. — Eine einmal mit Pb-Acetat 
gereinigte Lsg. gab mit Baryt nur einen geringen Nd. — Die Thermostabilitiit 
dieser reinen Priiparate glciclit der von T h o l in  (Ztschr. f. physiol. Ch. 115. 235;
C. 1921. III. 1433) fiir ungereinigte Lsgg. gefundenen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 138.
1—10.) A. R. F. H e s s e .

Hans v. E u ler und K arl M yrback, Giirungs-Co-Enzym (Co-Zymase) der Hefe.
V. Uber die Aufgabe der Co-Zymase bei den Garungen. (IV. ygl. yorst. Ref.) An 
den Giirungskuryen sind zwei Teile zu unterscheiden. In dem ersten steilen Teil 
ist die C02-Entw. der Co-Zymase proportional; in dieser Zeit sinkt die Menge des 
freien Phosphates auf ein Minimum, es findet B. yon Hexosephosphorsaureester im 
Sinne von HardeN statt (,,Veresterungsperiode“). Dann haben die Kuryen einen 
deutliehen Knick, die C02-Entw. wird langsamer, da jctzt nur soyiel Kohlen- 
hydrat yergoren werden kann, ais durch die Phosphatase freigemaeht wird. In 
dieser „Spaltungsperiodc" nimmt die Menge des freien Phosphates allmahlich zu. 
Wenn gegen Ende der Veresterungsperiode die Phospliatmenge ani kleinsten wird 
(sic wird nie gleieh Nuli, da die Spaltung des Diphosphates natiirlich auch schon 
wiihrend der Veresterung stattfindet) ist die CO,-Menge gleich der Halfte der 
inaximal entwickelten C02. — In der Spaltungsperiode ist die CO„-Menge der Co- 
Zymase nicht proportional. — In der Veresterungsperiode gehen die C02-Entw. u. 
die Veresterung bei Anwendung yerschiedcner Co-Zymasemengen yollig parallel. — 
Vft'. sclilieBen, daB die B. der Phosphorsaureester aus den Hexosen oder eine nocli 
friihere Umwandlung des Zuekers diejenige Reaktionsstufc ist, zu welelier die Mit- 
wirkung der Co-Zymase erforderlicli ist. Hexosedipliosphat ist ais Zwisclienprod. 
der Giirung im Sinne der Theorie von H a e d e n  anzuschen. (Ztschr. f. physiol. Ch.
139. 15—23. Stockholm, Hoclisch.) A. R. F. H e s s e .

J. M. Nelson und David J. Cohn, Iiwertase in Ilonig. (Vgl. N e l s o n  u . K e r r , 
S. 1594.) Um zu klaren, durchsichtigen Inyertasepriiparaten aus Ilonig zu gelangen, 
ist zuniichst das Ausgangsmaterial yon Bedeutung. Das Ziel wurde nicht erreiclit 
bei Verwendung yon „Orangc Blossom Honey“ oder „Wbite Clover Honey“, wolil 
aber yon dem in Waben von ca. 400 g im Handel befindliclien „Buckwlieat Honey“. 
Diese Waben wurden zerrieben u. mit je 150 ccm dest. W. behandelt, das Wachs 
durch Abscliaumen u. Absaugen entfernt, [das Filtrat mit 7—10 Voll. 90%>g- A., 
am besten auf einmal, yersetzt. Die iiber dem ausgefallten Gummi stchende FI. 
wurde abgehebert, der Best durch Faltenfilter filtriert. Das Gummi, in der Haupt- 
menge in W. unl., gab durch Verriihren mit W. u. Filtrieren klare, akt. Inyertase 
entlialtende Lsgg.; um gute Wirksamkeit zu haben, sollen nicht 10 ccm W. pro
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Wabe genommen werden. Weiterc Reinigung erfolgte durcl) Dialyse im Collodium- 
saCkclicn gegen flieBendes W. wiihrend 48—72 Stdu. Zur Hindcrung von Bakterien- 
wachstum wurde etwas Toluol der Lsg. zugefugt. Die so aus einer Wabe crhaltene 
Fermentlsg. bringt die Spaltung von 5 g Rolirzuckcr bei 25° u. optimaler [II'] in 
ca. 2V2 Stdn. zuwege. — Der Yerlauf der Spaltung unter ycrscliiedenen Bcdingungeu 
wurde eingehend untersuclit u. mit dcm bekannten Verli. der Hefeinvertase ver- 
gliclien, wobei sich einige deutliehc Untcrschiede ergaben. Bei Konzz. von 4% 
Saccharose oder mehr nimmt fiir Honiginycrtase (I) im Gegensatze zu Hefeinyer- 
tasc (II) die Inyersionsgeschwindigkeit alsbald nach Beginn der Rk. zu. Nachdem 
der erste Teil der Ilydrolyse becndet ist, nimmt diese Geschwindigkeit fur I  ver- 
haltnismiiBig viel sclmeller ab ais fur II. I  hat optimale Wirksamkeit bei pu =  5,5 
bis 6,3, II  bei 4,4—5,0. Wiihrend die optimale [II'] fur II in allen Stadion gleicli 
bleibt, wechselt sie fiir I  im Laufc der Rk. Beide Inyertascu sind in etwas alka- 
lischeren Lsgg., ais dem Optimum der Wirksamkeit entspriclit, bestiindiger ais in 
sauerem, II ist aber gegen stiirkere Aciditat noch widerstandsfahiger ais I , deren 
Praparate bei pH =  5,8 sclion teilweise inaktiyiert wurden. Beide stimmen darin 
iiberein, daB die Anfangsgeschwindigkeit der Spaltung mit zunchmeuder Konz. an 
Saccharose bis zu einem Optimum steigt, u. auch in der Lage dieses Optimums 
bei ca. 4 g in 100 ccm. (Journ. Biol. Chem. 61. 193—224. New York, Columbia 
Univ.) S p ie g e l .

Bo S ah lin , Untcrsuchungen Uber den Miiflu(j einiger Kaliumsalze auf die 
Succinodehydrogenase. (Vgl. D. SvEŃSSON, Skand. Arch. f. Physiol. 44. 306
C. 1924. I. 1961.) Mit der Methylenblaumethode vou T hunherg  (Skand. Arch. f. 
Physiol. 35. 163; C. 1917. I. 784) wurde an nach Syensson (1. c.) hergcstellten 
Enzymestrakten aus Pferdefleiscli festgestellt, daB die K-Salze die Succinodehydro- 
genase hemmen nach der Hofmeistersclien Anionenrcihe SCN F J  Br, 
N 03 Cl >  S04. (KBr u. KNOs hemmen fast gleicli stark.) — Die Fallung von 
Thionin durch K-Salze crfolgt nach der gleiclien Reibc, die von Methylenblau nach 
der Reihe J  >  SCN >  Br >  Cl >  F, NOs, SO,. (Skand. Arch. f. Physiol. 46. 
64—75. Lund (Schweden), Univ.) A. R. F. Hesse.

E rik  G ottlieb , Untcrsuchungen Uber die 'Propępsinmengen im Blut und Hani. 
Die proteolyt. Wrkg. von Blut u. Ilarn riihrt yon Propcpsin her. — Die Propepsiu- 
menge in Harn, Serum u. Plasma liiBt sich nach der PepsinbesŁ-Methode von 
F u l d -E g e  (Ztschr. f. physiol. Ch. 127. 175; C. 1923. IV. 228) messen u. durch die 
entsprechcnde Gewichtsmenge von Armourpepsin anniihernd ausdriickcn. Dabei 
muB man bei Serum dic Verdauung in selir groBcr Ycrdunnung u. langer Zeit 
yornelimen. — Bei gleicher Wrkg. (unter gleiclien Bedingungcu) sind die Enzym- 
mengen den Verdauungszeitcn umgekehrt proportional. — Man kann Propepsiu 
vom Pepsin dadurch untersclieiden, daB Propepsin bei pH 7,0—10,0 noch haltbar 
ist; bei ph =  3,0 geht es schncll, bei pH 4,0 langsam in Pepsin uber. — Dic Pro- 
pepsinkonz. im Blute von n. Menschen entspricht 0,0020 mg Armourpepsin je  ccm 
Serum, d. i. etwa ł/6ooo der Konz. im Ventrikcl. — Die Propepsinkonz. im Harn 
entspriclit 0,020—0,060 mg je ccm. — Die im Laufe von 24 Stdn. im Harn aus- 
geschiedene Propepsinmenge entspricht 20—50 mg Armourpepsin, d. i. etwa 1/600 
der gleiclizeitig vom Ventrikel erzeugten Mengc. — Dic tagliche Propepsinmenge 
im Harn, die bei konstanter Lebenswcise ziemlich konstant ist u. sich bei Ver- 
iinderung der Kost iindert, ist abhangig von der Funktion der Ventrikeldriiseu; bei 
Hypersckretion konnen 70—150 mg, bei Hyposckretion u. Aeliylie 10—0 mg in 
24 Stdn. gefunden werden. Die je Stunde gebildete Menge ist bei Naclit kleiner 
ais am Tage; sie schwankt ani Tagc wenig, nimmt 1—2 Stdn. nach den Mahlzeiten 
etwas zu. — Eine einzelne Fleisclimahlzeit erzeugt bei einem Hunde auch 24 Stdn. 
spiiter eine groBcre Naclisteigerung. — Bei Inanition yerschwindet das Propepsin
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nicht aus dem Harn, nimmt aber bedeutend an Mengc ab. — Die Propepsinmenge 
im Harn ist auch yon der Funktion der Nieren abhiingig; bei 2 Patienten mit 
clironiseher Nephritis war sie yermelirt, die Konz. im Blute dagegen yerringert. —- 
In Ziegenharn konnte kein Propepsin gefunden werden, wohl aber im Harn u. 
Serum von Ochsen u. Kaninclien. (Skand. Arch. f. Physiol. 46. 1—50. Kopenhagen, 
Univ.) A. R. F. H e s s e .

E 3. P Jflanzenphysio log ie . B a k te rio lo g ie .

A. C. V ardon, Getrocknete Nćihrmedien. Kurze Anweisungen fur die Herst. 
v o n  getrocknetem Niihragar, einfaeher Bouillon, L o e f f l e r s  u . A R 0 N S 0 N s  Medium 
u. dereń Prfiparierung fiir den Gebrauch. (Indian Journ. Med. Research 11. 429 
bis 432. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 281—82.) BEit.ru.

M. B. Soparkar, Der Wert des erhitzten Blutagars ais Nahrrnedium. Durch 
die Unterss. des Yf. werden die von F il d e s  (Brit. Journ. of exp. Pathol. 2. 16;
C. 1921. III. 182) gemachten Beobachtungen u. SchluJ3folgerungen bestiitigt. 
(Indian Journ. Med. Research 11. 421—28. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 281.) B e r j u .

A. Sartory und R. Sartory, Die Wirkung des Kaliumdichromats und des Kupfer- 
dichroniats au f das Wachstum von Phytóphtora infestans. A uch bei diesem Pilz 
wie bei anderen  (ygl. S. 62) zeigte das Cu-Salz wcsentlicli stiirkere (doppelte) W rkg. 
ais das K -Salz. (C. r. d. 1’Acad. des scicnces 179. 69—70.) Sp ie g e l .

A. Fernbach und J . S to leru , JHinflu/j der Reaklion des Mediums au f die anti- 
septischen Eigmschaften des Hopfens. Die antisept. Wrkg. yon Hopfenabkochungen 
tritt in yerschiedenen Medien (Hefewasser, Trestcrwasser, Biermaisclie) u. gegen- 
iiber yerschiedenen Bakterien schon bei sehr geringen Konzz. lieryor, wenn pg in 
den Grenzen 5,5—6,8 gehalten wird, yerscliwindet aber selbst fiir liolie Konz. bei 
PH == 7,4—8,4. Auf das Interesse, das auch hiernaeh die [II"\ des Bieres bat, 
wird liingewiesen. (C. r. d. lAcad. des sciences 179. 293—94.) S p i e g e l .

E. W. Schmidt, U ber die Wirkung des weifien Phosphors auf Mikroorganismen. 
Das yon B o k o r n y  (Chem.-Ztg. 1896. 1022) fcstgestellte schnelle Absterben yon 
Infusorien u. Algcn durch W ., in dem P liingere Zeit aufbewalirt war, wird be
stiitigt. Pilze u. Bakterien zeigen wesentlich anderes Yerli. Sie sind nicht nur 
gegen das P-Wasser widerstandsfaliig, sondern auch gegen weifien P  in Substanz 
in Nalirsubstraten, wie Bouillon u. NShragar. Prodigiosus wurde kaum geseliadigt, 
Boirytis cinerea, Monilia fructigena u. Tridioteciuni roseum dureh 1% im Aus- 
keimen zwar stark gehemmt, aber keineswcgs abgetotet. (Zentralblatt f. Bakter. u. 
Parasitcnk. H. Abt. 62. 289—90.) S p i e g e l .

Karl Myrback, Die Abhangigkeił der alkoholischen Garung von der Acidiłćit. 
(Vgl. E u l e r  u . M y r b a c k ,  Ztschr. f .  physiol. Ch. 133. 179; C. 1924. I. 1680.) Die 
Garung einer Phosphat u. Zucker nicht yeresternden trockenen Oberhefe R besitzt 
dasselbe pH- Optimum (6,1—6,7) wie die Giirung u. die Veresterung von Pliosphat 
u. Zucker zu Hesosephosphorsaureester durch Unterliefe H. — Die Giirungs- 
geschwindigkeiten beider Hefen sind von der PO/"-Konz. abhangig. Bei der 
Hefe R mit dem schnellen Phosphatumsatz liegt das Optimum bei einer niedrigern 
Phosphatkonz. u. die Giirungsgesehwiudigkcit wird bei groBerem UberschuB an 
P O /" entsprechend mehr erniedrigt ais bei Hefe II. (Ztschr. f .  physiol. Ch. 139. 
30—38. Stockliolm, Hochscli.) A. R. F. IT esse .

H. D. Bakin, Die Bildung von l-Apfelsaure ais Produkt der alkoholischeti Garung 
durch Hefe. Wie aus Glutaminsiiure BernsteinsSure, sollte sich aus der ais fj-Oxg- 
glutaminsdurc aufgefaBten Saure (ygl. Biochemical Journ. 13. 398; C. 1920. I. 679) 
bei der Hefegiirung Apfelsaure bilden. In der Tat wurde die B. von l-Apfelsaure 
festgestellt, die aber ebenso, zuweilen sogar stiirker bei Verss. ohne jene Siiure 
erfolgte. Zusatz yon Ornithio Arginin, Osyprolin, Glutaminsaure, Asparaginsaure
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u. Asparagin zur Garmiscliung bewirkte deutliclie Verminderung der Apfelsaure- 
bildung. Ahnlich wirkten aucli die mcisten anderen Aminosauren, keine fiilirte zu 
erliohter B. Aucli von den verscliiedenen Praktionen des Hydrolysats von Hefe 
lieB nur die Dicarbonsaurefraktion jeue B. ziemlicli unbeeinfluBt, wahrend alle 
anderen sie herabsetztcn. Alles sprieht dafUr, daB die Apfelsaure ein Prod. dea 
EiweiBstoffwechsels ist. Verss. mit Bernsteinsaure, Fumarsaure u. opt.-inakt. Apfel
saure zeigten nur mit Fumarsaure eine betraehtliehe Yermehrung der 1-Apfels5ure. 
Wenn auch Spuren dieser Saure sich in abgestandenem Bier u. autolysierter Hefc 
nachweiscn licBen, so scheint ilire B. docli wesentlich an den mit lcbhafter alkoh. 
Garung yerkniipften gesteigerten Stoffweelisel gebunden. Innerhalb gewisser enger 
Grenzen fuhrt Yermehrung des Zuckers bei gleiclibleibender Hefemenge zur Steige- 
rung jener B. Holie Aciditat vermindert sie, Zusatz einer niaBigen Menge NaIICO.t 
oder anderen milden Alkalis scheint sie zu begiinstigen. (Journ. Biol. Chem. 61. 
139—45. Sarborough-on-Hudson.) S p ie g e l .

E. G. Schmidt, W. H. Peterson und E. J3. Fred, Die Bildung von l-Leucin-
siiure bei der Acclonbutylalkoholgarung. Die Angabe Speakmans (Journ. Biol. Chem. 
58. 395; C. 1924. I. 2923), daB die beiU arung durch Bac. granulobacter pcctino- 
vorum gebildete niclitfluchtige Saure Milclisaure sei, ist zweifclbaft. Vff. erhielten 
1922 ein Zn-Salz einer solchen Saure, das alle von SPEAKIIAN erwahnten qualita- 
tiven Proben gab, aber in Zn- u. W.-Gehalt niclit mit Zn-Lactat iibereinstimmte, auch 
in Krystallform u. Loslichkeitsyerlialtnissen dayon abwieb. Es wird nim gezeigt, daB 
bei Vergarung yon Maismaischc durch genannten Bacillus 1-Leucinsaure (ci-Oxyiso- 
capronsćiure) entsteht, rhomb. Krystalle (naliere krystallograph. Angabeu yon 
A. N. W inchell jm Original), F. 75—77° (nacli melirmaligeni Umkrystallisieren aus
A.), M d20 =  —9,23° (0,469 g in 10 ccm A.) Ca-Salz, (C0Hn O3)2Ca, etwas nadclartige 
Krystalle. Zn-Salz, (C0H,,Os)2Zn • l ł/2H20 , federartige, u. Mk. rliomb. Krystalle. 
Mit KMn04 entstand IsoDaleraldehyd, identifiziert durch F. (109—110°) u. N-Gehalt 
seines p-Nitrophenolliydrazons u. F. des Aldomedons. (Journ. Biol. Chem. 61. 163 
bis 175. 1 Tafel. Madison, Univ. of Wisconsin.) Sp ie g e l .

E 5. T ie rp h y s io lo g ie .

Em ilio P ittarelli, Erste syśtematisclie Unłersuchungen iiber eine unbekannłe 
oder icenig bekannte fliichtige Substanz im Hani. Es liandelt sich um eine fliichtige 
Verb. von Ketoncliarakter, welche n. im Harn yorhanden ist u. dessen Gerucli ganz 
oder teilweisc bedingt. Sie gibt mit N e s s l e r s  Hg-Rcagens einen gelbgriinliehen, 
mit Denigessehem Hg-Rcagens einen weiBen Nd., ist aber nieht Aceton. (Arcli. 
Farmacologia sperim 38. 8—12. Cliieti.) G b im m e .

F. R. Beaudette, Yitamine und ihre Beziehungen zu Geflugelkrankheiten. (New 
Jersey Stas. Hints to Poultrymen 12. 4 S. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 383.) B e r j u .

J. W. Read, Vitamin B-Gchalt der Yelvet-Bohne. Vf. fand, daB selbst nach 
lstd. Erliitzen yon Velvetbohnenmehl im Autoklayen unter einem Druck yon 
15 lbs nocli reichliche Vitamin B-Mengcn in dem Melil yorhanden waren. (Science 
57. Nr. 1487. 750. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 367.) B e r j u .

F. Yerzar, Ester Kokas und A. A rvay, Die Bindung des Cholesłerins im 
Keruensystem bei Mangel an Yitamin B. Nach melirwochentliclier Ermilirung yon 
Tauben u. Ratten ohne Yitamin B zeigte sich in Qehirn, Ruckenmark u. Neryen 
der Gclialt an Gesamtcholesterin fast tiberall, der an gebundenem sebr stark ver- 
mehrt, an freiem liingegen yermindert. (Klin. Wchschr. 3. 1723. Debreczen, 
Uniy.) Sp ie g e l .

F. Verz&r und Ester Kokas, Nachweis einer Funktionssłorung von Knoehen- 
mark und Milz bei Mangel an Yitamin C (erperimentellem Skorbut). Wahrend n.
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Knoclienmarkextrakt u. Milzeitrakt ilirc hiimolyt. Wrkgg. gegenseitig aufhcben, 
ist dies bei Yerwendung von Extrakten aus skorbutkranken Tieren nicht mehr der 
Pall. (Klin. Wchsclir. 3. 1723—24. Debreezen, Univ.) S p ie g e l .

Albert Berthelot und G-. Amoureuz, Uber die Anwesenheit der Breuz- 
traubensiiure im Danninhalt. Bei einem Meiiscben wie bei Meersehweinehen mit 
einer an B. aminophilus reielien Darmflora wurde in den Faeees Brenztraubensaure 
festgestelłt. Es wird also nur unter besonders giiustigen Umstiinden die gebildete 
Brenztraubensaure nicht schon im Darm wieder zerstort. (Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 
338—39.) T e n n e n b a u m .

P. A. Shaffer, Intenneduirer Metabolismus der Koldensloffhijdrate. Ausfuhr- 
licher Uberbliek u. Bespreclmng des Sclirifttums iiber die im tier. Korper sich ab- 
spiclenden Bkk. der Glucose. (Physiol. Rev. 3. 394—437. 1923; Exp. Stat. Ree. 
50. 3G1.) B e r jo .

E. Vlos und A. de Coulon, Uber die Bczieliung zwisclien dem Zustande des 
Organismus und den physikaliscli-cliemischen Eigenschaften der Muskelsubstanzen. 
Nachdem in friilicrcn Mitteilungen (vgl. V l k s ,  A c h a r d  u. P r i k e l m a i e r ,  C. r. d. 
l ’Acad. des sciences 176. 1179; C. 1923 . III. 1493) gezeigt war, daB die scheinbare 
[H‘] des Seeigelcics nahe dem isolelektr. Punkte eines seiner Bestandteile liegt, 
entstand die Pragę, ob physiol. oder patholog. Stiirungen diese Beziehungcn be- 
eiuilussen. Es wurden zahlreiche Verss. an weiBeii Miiusen angcstellt, in denen 
der scheinbare pjj der Schenkelmuskelfasern u. die isoelektr. Punkte der wie in 
den friiheren Verss. behandelten Muskelsubstanz bestimmt wurden. Da bei weib- 
lichen Tieren der Zustand der Gesehlechtsorgane einen meist nicht kontrollierbaren 
EinfluB ausiibt, muB sich der Vergleieli auf miinnliche beschranken. Unter physiol. 
Bedingungen blieb der isoelektr. Punkt zwischen pH G u. 7, selir nahe dem inneren 
Pj£ des Muskels, bei ęrwachsenen Tieren diesem ein wenig uberlegen. Unter 
patholog. Yerhaltnissen entfernte er sich meist davon nach oben, nicht nur nach 
Impfung mit Tumoren oder pathogenen Mitooben, sondern auch nach Einyerleibuug 
verschiedener, nicht sept. Substanzeu, wie Ascitcsbouillon, frisclier Milz, Terpentin. 
Dagegeu liatten reine EiweiBkórper (Casein, Edestin), Milz nacli Erhitzen auf 60°, 
Schmirgcl erniedrigende Wrkg. Bei den erliohenden Einflussen zeigt sich, weun 
dic Schadigung ihr Endc erreicht hat, ein Zuriickgehen des pH von A., oft unter 
den des Muskelinneren. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179 . 82— 85.) S p ie g e l .

L. Sabbatani, Neue pharmakologische Beobachtungen mit Scliwefel. DaB die 
pharmakolog., therapeut. u. tox. Wrkg. des S auf der B. von H2S beruht, wird fast 
allgemein angenoinmcn, docli stelit der direkte Beweis fiir die B. dieses Gases aus
S im Organismus noch aus. Er liiBt sich leiclit erbringen, wenn man den S zu- 
sammen mit einem swl. Schwermetallsalz, das ein scliwarzes Sulfid liefert, injiziert, 
z. B. PbC03, Pb3(PO<)2, AgJ. Die Stellen, an denen derartigc Suspensionen eiu- 
gespritzt wurden, fiirben sich in kurzer Zeit scliwarz, wahrend die Suspensionen 
selbst nach langem Erhitzen ihre Farbę nicht iindem. (Atti R. Accad. dei Lincei, 
Roma [5] 33. I. 435—39. Padua. Univ.) O h l e .

S. La Mendola, Wirkung der Hypnotika auf Cerebrallipoide. Yf. kommt auf 
Grund eingehender Unterss. zu folgeuden Sclilussen: Dic 8- Zus. der Cerebral
lipoide beim Hunde oliue u. mit Hypnose (Veronal u. Lwninalnatrium) bleibt die 
gleiche, dagegen verhalten sich die Emulsionen Yerscliieden. N. geben sic sclinell 
vorubergcliende Betaubungserscheinungen, wahrend letztere nach der Ilypnose be- 
deutend liinger dauern. Dies Verh. ist auf ein Ansteigen der Phospbatide zuruck- 
zufuhren, welche wahrscheinlich die Ilypnose auslosen. (Areli. Farmacologia sperim
3 8 . 32. 33—45. Palermo.) G rij im e .

Giuseppe A iello , Uber die Narkosetheorie von Meyer-Ouerłon: Die Methode 
M k Y K r  - O v i: u t  O x beruht auf der Best. des Yerhaltnisses der Loslichkeit des betr.
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Mittels in Ol u. W. Zn dicsem Zwecke stellt man zuuiiehst eine gesiitt. Lsg. in 
W. lier, gibt genan 50 ccm davon in eincn 300 cem-Kolbeu, wolcher genau 50 ccm 
reinstes Oliyenól cnthiilt, yersclilieBt u. schiittelt 2 Stdn. mechan. mit moglichst 
hoher Tourenzalil. UbergieBen der seliaumigeu Emulsion in einen Sclieidetrichtcr, 
Abziehen der entstehenden wss. Schiclit, Entfernen letzter Ólspuren durcli Zentri- 
fugieren u. Bestinimen des Gelosten dureh Extraktion mit einem geeigneten Losungs- 
mittel. Exakte Nachprufungen ergaben, daB die gefundenen Werte niclit konstant 
sind. Auch Ersatz des Verh£iltnisses Ol : W. dureh Ol : Serum liefert keine stets 
iibereinstimniendcn Werte. (Arch. Farinacologia sperim 38. 59—75. Wien.) Gul,

J. F. Cains und K. S. Mhaskai', Die Beziehung zwisehen der chetnischen Zu- 
sammensetzung und dcm therapeutischen Werte der \Vurmve.rtreibungsmittel in Ver- 
bindung mit dem Ilakemmrmstudium in der Madras Presidency. Tetraehlorkohlen- 
stojjf, Thymol, fl-Naphthol u. Ascaridol sind sehr gute Mittel gegen Hakenwurmcr 
u. in ihrer Wrkg. niclit voneinander untcrscliieden. Hieraus folgern Vff., daB 
dereń Wrkg. eine rein spezif. ist u. in keinem Zusammenliang mit der sehr ver- 
schiedcnen mol. u. strukturellen Zus. dieser Mittel stelit. (Indian .Tourn. Med. 
Research 11. 347—51. 371—75. 1923; Exp. Stat. Rec. 5 0 . 380.) B e r j u .

F. Pharmazie. Desintektion.
H. Penau, Bemerkungen iiber dic Darstellung des Insulins. Insulin in reinem 

Zustande ist noch unbekannt, Ausdriickc wie „Insulinchlorhydrat" oder „Insuliu- 
pikrat“ sind nieht berechtigt. Fiir Gewinnung yon Stoflen des Insulintypus, die 
gegen die Einw. proteolyt. Fermente empfindlich sind, ist besonders die Stabilisierung 
der zur Darst. dieneuden Driisen sofort nach der Schlaclitung wiclitig. Yf. benutzt 
dazu 7,0-n. alkoli. HC1 yon soleher Stiirke, daB nach Znsatz der zerkleinerten 
Driise der Gelialt an A. ca. (i0° betriigt, der zugleich das Insulin lost. Der Riiek- 
stand wird nochmals in gleicher Weise behandelt, die yereinigten alkoli. Extrakte, 
teilweisc neutralisiert u. filtriert, im Wasserbade unter Drnck yon 8—10 mm lig  
vom A. befreit. Es werden dann die yerschiedenen Reinigungsmetlioden fur den 
wss. Extrakt u. das daraus dann dureh Fallungen ahnlich den von C o le ip  be- 
nutzten gewonnene Prod. besprochen. (Journ. Pharm. et Cliim. [7] 3 0 . 145 
bis 153.) S p ie g e l .

E. C. Dodds und F. Dickens, Eine einfachc Methode zur Darstellung von In 
sulin dureh wasserige Extraktion. (Vorlśiufige Mitteilnng.) Das Verf. besteht darin, 
daB kleingehacktes Pankreas mit gekiihlter wss. 1%'g- Ameisensaurelsg. ausgezogen 
u. die FI. mit gesiitt. wss. Pikrinsiiurelsg. gefiillt wird. Die fcuehten Ndd. werden mit 
Aceton extrahiert, daraus rohes Insulinpikrat dureh Zusatz yon W. u. Pikrinsiiurelsg. 
gefiillt u. nach Waschen mit verd. Pikrinsaurclsg. nach D u d le Y s  Verf. 111 Chlor
hydrat yerwandelt. Ausbeute in 3 Verss. 250, 337 u. 235 Kaninelieneinheiten pro 
kg Pankreas. (Lancet 2 0 6 . 330—31. London, Middlesex Hosp.; Ber. ges. Pliysiol. 
2 6 . 64. Ref. K le in m a n n .)  S p ie g e l .

B. A. Eden, C. E. Marsh und H. C. Lythgoe, Doppelt. starkę Ingicertinktur: 
Ihre Zusammensetznng und Untersuchung. Aus ftohmaterial bekannter Zus. her- 
gestellte Tinkturen ergaben bei der Unters. 1,4—2,0 g Trockensubstanz in 100 ccm. 
Werte unter 1,4 deuten auf Ycrfiilschung, unter 1,3 auf einfaclie Tinktur hin, iiber 
2,0 konnen nur aus yerfiilschtem Rohmaterial stammen. (Ind. and Engin. Chem. 
16. 816—18. Boston [Mass.].) G rim m e.

F. Richard, Chinarinden von schlcchter Bescliaffenheit. Unansclinliche'China- 
rinden enthielten zwar geniigende Mengen Alkaloidc (7,16—12,3%, gegen 9,02 bis 
-3,0% in besseren Sorten), gaben aber nur wenig dickes Extrakt (13,75—18%, gegen
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22,3—30,6%), das zum Teil komig u. unl. in W. war. (Journ. Pliarm. et Chim. [7] 
3 0 . 113—19.) D ie tz e .

H. M entzel, Neue Arzneimittel, Spezialitdten und Yorschńften. Antistenocardio II, 
NaN02, K J oder NaJ ohne NaHC03. — Bimarsan (S te lla  G. m. b. IŁ, Hamburg), 
Bi-As-Verb., intramuskuliir gegen Lues. — Cardibaine Deglaude, 0,2%ig. g-Stro- 
phanthinlsg., 25 Tropfen =  1 mg g-Strophanthin. — Extaetol (L npusan  G. m. b. H., 
Altona), zur Entfernung von Muttennalen u. Tiitowierungen. — Lactomt (V itosan- 
G e s e lls c h a f t ,  Eggenberg bei Graz), aUs Cerealien liergestelltes, milchhaltiges 
Kindermehl. — Neuramag (Neuragetten) (A lb e rt Mendel-A.-G., Berlin C 19), 0,05 g 
Chinin, aeetyloaal., 0,05 g Cod. phosphor., 0,2 g Phenaeetin u. 0,1 g Acetanilid. — 
Pervałkapseln (H ara ld  W e s te rb e rg  & Co., Goteborg), ein Antipyreticum. — 
Primulintabletten (Pharm . In d u s tr ie -A .-G ., W ienV), 0,5 g Ead. PrimuL, mit 
20% Na-Beuzoat u. 1,5% Anisol, Expectorans. — Sanokapsebi (H arald  W este r- 
ukro, Goteborg), Neryennahrungsmittcl. — Schwefel-Diasporal, brauncs bezw. gelbes 
(nicht milcliweiBcs), im durehfallenden Licht klares, im auffallenden Licht leicht 
trub ausschendea Priiparat: polysulfidhaltig, klin. mildwirkendes Mittel bei Gclenk- 
rheumatismus. — Sulfur colloidale pro injeetione (Heyden), in Ampullen zu je 0,2 g 
(S-Gelialt 5—6% ), bei Gelenkrheumatismus. (Pharm. Zentralhalle 65. 478—79.) Dł.

Zimmer & Co., Neue JECeilmjttel. Cuti-Gonargin, Gonokokkenvaccine zur spezif. 
Therapie der chroń. Gonorrlioe. — Cuti-Lcukogen, StaphylokokkenYaccine zur lokalen 
Beliandlung yon Furunkeln u. dgl. — Diphlhericheibnitlel Mo, elektroosmot. yon un- 
wirksamen Prodd. mogliclist befrcites Antitosin. — Grippe-Mischvaccine, polyyalcntc 
Aufsehwemmung abgetoteter Influenzabaeillen, Strepto- u. Pneumokokken. — Grua- 
jacoljodoform, zur Behandlung der Tuberkulose. — Helon, Phenaeetin, Acetylsalicyl- 
siiure, Dimethylamidoantipyrin, Coffein in Tabletten, gegen neuralg., rheumat. 
Schmerzen usw. — llistoplast, Staphylokokken enthaltendes Pflaster gegen Furun- 
kulose. — Isaminblau, Farbstoff zur Verwendung bei Tumoren. — Jodelarson, 
Elarson u. KJ. — Mutanol, Bi-Hydroxyloxyd, gegen Lues. — Neurokardin, Prod. 
aus Kawa-Kawa, Wrkg. narkot. u. blutdruckherabsetzend. — Telatulen, Ge- 
fufipriiparat., gegen Arteriosklerose. — Trichałbin, Salbengrundlage aus NH4-Stearat.
— Vistosan, Proteinkorperpriiparat, bei Entztindungen u. Blutungen in der Augen- 
heilkunde. (Siiddtsch. Apotli.-Ztg. 6 4 . 359—60. Frankfurt a. M.) D i e tz e .

G. Siboni, Fcrrosalze in der Subkutanłherapie. Im Gegensatze zu Ferrisalzen 
(vgl. Boli. Chim. Farm. 6 2 . 105; C. 1923 . IY. 656) sind die Injcktionen von Ferro- 
salzen sclimerzlos. Dies gilt nicht von dem wegen der grilnen Farbo vielfac.li fiir 
Ferrosalz gehaltenen Prod., das durch Yereinigung von Ammoniumciti-at u. iiber- 
schussiger Citronensaure aus Ferriammoniumeitrat gewonnen wird. Die Lsg. gibt 
zwar auch Ferrorkk., weil unter dem Einflusse des Liehtes die Citronensaure einen 
Teil des Fe reduziert, ist aber im wesentlicheń Ferrisalz. Man sollte deshalb jeden- 
falls die Vorschrift, nach der Aufbewahrung u. Lsg. des Praparates im Dunkeln 
erfolgen sollen, beseitigen, besser aber von yornherein nur Fcrrosalze benutzen. 
Diese konnten aber nicht genugend rein in festem Zustande gewonnen werden, u. 
deshalb stellt Yf. konz. Lsgg., 1 g in 4 ccm, lier, die sich unveriindert lialten. 
(Boli. Chim. Farm. 63. 465—67.) S p ie g e l .

G. W. Raizis3 und UL. Severac, Eine neue organische Quccksilberverbindung 
mit starken germiciden Eigensćhaften. Das yon den Yff. ais „Mctaplien“ bezeichnetc 
Praparat (ygl. S. 1562) besitzt stark keimfotende Wrkg. gegen Staphylokokken. Es 
liat einen yerhiiltnismaBig hohen IIgCl._,-Index, fiillt keine Proteinę, selbst bei der 
hohen Konz. yon 1 : 200, reizt weder die Haut noeh das Schleimgewebe, greift die 
chirurg. Instrumente nicht an, hat geringe Giftwrkg. bei intramuskularer Anwendung 
u. zeigt eine starkę Giftwrkg. gegen Spiroeheten. (Journ. Lab. and Clin. Med. 9. 
71—80. 1923; Exp. Stat. Rec. 5 0 . 284.) B e r j u .
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Granville A. Perkins, Uber Chaubnoogradthyl-propyl-, -butyl- und -atnyl- 
ester. (Vgl. Philippine Journ. of Science 21. 1; C. 1923. IV. 480.) Fiir die Darst. 
dieser Ester gcniigen 2 Moll. des betreffenden Alkohols u. 0,03 Mol. HjSO*. HC1 
ist niclit in allen Fiillen geeignet u. gibt auch geringere Ausbeuten. Fiir die Darst. 
in groBerem MaBstab werden z. B. 101 Caulmoograol, 51 gewolinlicher A. u. 
100 g konz. H2S04 48 Stdn. unter RuckfluB gckocht, mit W. gewaschen, das Prod. 
unter 30 mm dest., mit vcrd. NaOH gewaschen u. bei 150° getrocknet. Fiir 
inedizin. Zwccke wird es, um ihm die reizenden Eigenschaften zu nehmcu, mit 
wenig J  auf 160° crhitzt u. Kreosot zugesetzt. — Ahnlich "werden die anderen 
Ester dargestellt. Die Apparaturen werden ausfulirlich beschrieben (Abbildungen), 
die Resultate durch Tabcllen u. Kurven vcranschauliclit. — Die reinsten Prodd. 
hatten folgende Eigenscliaften:

D 30
30

a  30 
(i! =  10 cm)

Aciditat in 
% Olsaure

Chaulmoograatliylester. . . . 0,901 1,4559 40,5° 0,2
Chaulmoogra-n-propylester . . 0,901 1,4574 33,1° 0,33
Chaulmoogra-i-propylester . . 0,894 1,4535 37,8° 0,22
Chaulmoogra-n-butylestcr. . . 0,901 1,4573 33,6° 0,33
Chaulmoogra-i-amylester . . . 0,894 1,4569 32,9° 0,11
(Philippine Journ. of Science 24. 621—38. Manila.) L in d e n b a u m .

Stich, Zur Sterilisation lipoidloslicher Alkaloide in Ampullen. (Vgl. Phann. 
Zentralhalle 65. 1; C. 1924. I. 1414.) Lipoidlosliche, freie Alkaloide u. ahnliche 
Basen scheinen sich therapeut. zu hal ten; die gebriiuchlichsten Alkaloide wurden 
unter Zusatz von NaIIC03 dargestellt. Dassclbe Verf. wurde bei Tutokainpriipa- 
raten angewendet: Tutokain 0,1, Na!IC03 0,03, NaCl 0,04, dest. W. ad 10 ccm. Bei 
Zusatz von Suprarenin darf KIISO., - Lsg. (0,3%) nicht vergessen werden. Die 
Lsgg. in Ampullen vertragen 20—30 Min. langcs Erhitzen auf 100° im Dampfstrom. 
Offen sterilisierte Lsgg. von Tutokain sind sclbst gegen Spuren Alkali sehr empfind- 
lich. Olige Suspensionen lassen sich haltbar nach gleiehem Verf. sterilisieren. 
Tutokain 0,1 g, absol. A. 0,2 g, NaHCOs 0,3 g, Ol. Oliyar. (Humanol — Lipomol) 
ad 10 ccm. (Pharm. Ztg. 69. 837. Leipzig.) D ie t z e .

Georg Lockemann und Werner Ulrich, Uber Seethol und uber die des- 
infizierende Wirkuny von Estern. Seethol, ein Heil- u. Vorbeugungsmittel gegen 
Maul- u. Klauenseuehe, ist Essigsauredthylester, der durch Zusatz von Farbstoff 
griin gcfiirbt ist. Eine 4%ig. Lsg. in W. totet innerhalb 2 Stdn. Paratyphus u. 
Staphylokokken noch nicht ab, eine 8%ig. Lsg. tut dies innerhalb 1 Stde. Noch 
giinstigere Ergebnisse liefert die Anwendung yon Ameisensaureathylester. (Des- 
infektion 9. 103—6. Berlin, Inst. f. Infektionskrankh. „ R o b e r t  Kocn“.) S p l it t g .

Otis H. Oakley, Minneapolis, Ina M. Ross und Arthur B. Ross, Hennep in 
County, V. St. A., Leichenerhaltung. Etwa 12 Teilc H3B03, 12 Tcile NaN03, 
12 Teilc KC103, 8 Teile Chloralhydrat, 32 Teile A. u. gegebenenfalls 5 Teile 
Formalin werden gemischt u. die Mischung nach ciniger Zeit in W. gel. Mit 
dieser Lsg. wird der zu erlialtende Korper ein- oder melirere Małe befeuchtet. 
(A. P. 1495196 vom 15/6. 1922, ausg. 27/5. 1924.) KO j il in g .

Zell-Straub Laboratories, Inc., ubert. von: Carl A. Zell und W alter
F. Stranb, Chicago, Illinois, Biologische Praparaie. Die Priiparate werden zur 
Sterilisierung mit bactericiden Acridinfarbsto/fen yersetzt. (A. P. 1476233 vom 23/8.
1920, ausg. 4/12. 1923.) F r a n z .
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G. Analyse. Laboratorium.
R. P. Brown, Pyrometrie in Vergangenheił und Gegenwart. Zusammenstelluug 

der zur Temporaturmcssung in keram. Ofen gebrauehten App. u. ihrer Anwendung. 
(Journ. Amer. Ccrain. Soc. 7. 620—24. Philadelpliia [Pa.].) L. M a u c k w a l d .

Czesław Grabowski, Dcstillation mit uberlńtztem Wasserdampf in graphisclier 
Beleuchtung. Vf. zeicbnet zunaclist 2 Kurveu: die gesatt. Dampfdruckkurye des zu 
untersucbenden organ. Korpers u. die dazu gel^orende des gesatt. Wasserdampfes; 
beide in ihrer Abhangigkeit yon der Temp. Diese Diagramme geben die Partinl- 
drueke des uberhitzten Wasserdampfes an, mit węchem der Korper unter einem 
bestimmten Druck dest. worden ist'. Das 2. Diagramm gibt die Menge des frag- 
lichen Korpers an, der mit 1 kg Wasserdampf bei yerschiedenen, Tempp. dest. 
wurde, das 3. zeigt die Gesamtwarme des Korpers u. die des Wasserdampfes unter 
den Bedingungen der beiden ersten Diagramme. — Aus diesen 3 Diagrammen kann 
geschlossen werden, daB Korper mit ziemlich stark erhohlem Dampfdruck, wie Bzl. 
u. Toluol, nur bei Anwendung einer zusatzlichen Warmemenge mit iiberhitztem 
Wasserdampf destillieren, was bei Korpern mit nicht erholitem Dampfdruck, wie 
Nitrobenzol nicht erforderlich ist, es sei denn, daB die Destillationstemp. iiber ein 
bestimmtes Minimum gesteigert werden soli. — Diese Methode kann auch beim 
Studium anderer teclm. Prozesse, wie der Siittigung eines Gases durch Fliissig- 
keitsdampfe angewandt werden. (Przemyśl Chemiczny 8. 1—7. Warscbau, Techn. 
Hclisch.) T e n n e n b a u m .

Haus Wolff, Visco$itatsbe$ti»mung heterogener Systeme, namentlich von Anstrich- 
farben. Vf. beschreibt einen App., bei dem der Widerstand, den ein Riihrer er- 
fahrt, ais MaB fiir die Viscosit(it dient. Es wird die Zeit gemessen, die eine be- 
stimmte Tourenzahl (gemessene Strecke der Antriebssclmur) bei gleichem Kraft- 
aufwand (Antriebsgewicht) erfordert. Es ergab sich, daB bei Verd. einer Ól farbę 
mit Terjpentinol die Viseositat nahezu proportional mit der zugesetzten Menge herab- 
gesetzt wird; bei Bzl. u. noch mehr bei Bzu. steigt die Abnahme der Yiscositat 
mit steigendem Zusatz an. (Chem.-Ztg. 4 8 . 647. Berlin.) J u n g .

T. S. Patterson, Neuerungen an Laboratońumsapparaten. Es werden beschrieben 
eine ueue Form eines RuckfluBkiihlers, Extraktionsapp., Druckausgleicbers, Absorp- 
tionsapp. fiir lHstige Gase, Auffangapp. fiir Vakuumdest,, einer Natriumpresse u. 
eines Reagensglasstanders. Bezugscjuelle: Glasblaser W ir. M c C d l l o c i i ,  Glasgow, 
Groy.e Street 18. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 3 . T. 281—83. Glasgow, Univ.) H ab ,

M. J. N. Schuursma, Gasentwicklungsapparat. Vf. bat ais Ersatz fiir den Kipp- 
schen App. folgende Anordnung gewalilt: Eine Plasclie mit weiter Offnung wird 
durcb einen dreifach durchlocliten Gummistopfen geschlossen, durch den ein kugel- 
formiger Schcidetrielitcr A , ein zylindr. offener Sclieidetrichter B  mit schragem, 
langem Stiel u. ein Ableitungsrohr C fuhren. C bat ein einfaclies Sielierheitsyentil 
u. einen Gummiscblaucb nebst Klemmschraube. Man bringt die Rk.-Fl. in A  u. 
bedeckt den Boden der Flasehe mit einer Scliicht mil. Materials derart, daB die 
Spitze des Stieles yon B  unter der Schichtoberflache liegt. Auf diese Scliicht 
werden Stiicke derjenigen Substanz gegeben, die mit der Fl. in Rk. treten soli. 
Óffnet man nun den Hahncn yon *4, so tropft die Fl. auf die Stiicke, das. gebildete 
Gas entweieht durcb C u. B, bis die Spitze von B  durch die langsam aufsteigende 
Fl. geschlossen wird. SchlieBt man C, so wird die Gasentw. unterbroehen. Wahlt 
man statt der Flasclie einen Ruudkolben, so laBt die Anordnung sich bei hoherer 
Temp. benutzen. Vf. empfiehlt fiir die 0 2-Entw. folgende Yorschrift. Man fiillt 
den Rundkolben mit einer 3—10%ig- H20 2-Lsg. u. gibt einige Tropfen Laugc 
hinzu. Wiirmezufulir bewirkt einen gleiclimiiBigen 0 2-Strom. (Chem. Weekblad 
21. 320—21. Breda.) K. W o l f .
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D. Yovanovitch. Uber einen Apparat zur Messung ćler von radioaktiven Sub- 
stanzen entwickelten Warnie. Vf. besclireibt eine Apparatur zur Messung der 
Wfirmeentw. radioakt. Stoffe. Sie berulit auf dem Prinzip, daB iu eińem, dem das 
radioakt. Praparat enthaltenden GefiiB yollig ident. zweiten GefiiB mittels eines 
genau bekannten Widerstandes u. elektr. Heizung eine Wiirmemenge entwickelt 
wird, welche genau die gleiclie Temperaturerhohung wie das radioaktiye Priiparat 
im ersten GefiiB bewirkt. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 163—65.) Fuankenb.

W alter Soller, Em neues PrazisiomrontgenstroMenspcktrometer. Vf. setzt auf 
ein Braggselies Spektrometer zwei Kollimatorrohre auf, welche jedes eine Anzahl 
paralleler diinner Pb-Streifen enthalten, die voueiuander um 1/lm ihrer Liinge ent- 
fernt sind u. auf diese Weise eine Anzahl langer paralleler Schlitze bildcn. Da- 
durch wird eine groBe Flachę der Antikatliode ausgenutzt, welche ihrerseits eine 
groBe Flachę des zu untersuchcnden Priiparats zu bestralilen yermag, wSlirend 
andererseits die reflektierte Strahlung durch cinen oder den anderen Schlitz des 
zweiten Kollimators iu die Ionisationskammer eintritt, so daB ein groBer Querschnitt 
der Kammer bestrahlt wird, was die Ionisation wesentlieh yerstarkt. Infolge der 
GroBe der bestrahlten Fliiehe ist das Spektrometer besonders fiir flachę Praparate, 
wie Folicn u. Platten gecignef. Besonders zur Beobachtung yon Anderungen 
der Netzebenenabsliinde scheint dieses Spektrometer geeignet zu sein. (Physical 
Beyiew [2] 24. 158—67. Cincinnati, Uniy.) B e c k e r .

Bertiaux, Apparat mit roticrender Anodę zur elektrolytischen Schnellanalyse. 
Beide Elektro den (Pt -(- 10% Ir) bestehen aus perforierten Zylindern; dic roticrende 
Anodę ist konzentr. in der feststehenden Kathode gelagcrt. (Buli. Soc. Chim. dc 
France [4] 35. 1030—39. Comp. Franęaise des mćtaux.) H a b e r l a n d .

Arthur. K  Anderson und Harry S. Schutte, Dic Stickstojfbcstbnmung in 
Verbindung mit der nassen Verbrennnngsmethode fiir Kohlenstoff. Bei Unters. yon 
Pilzmycelien, von denen nur kleine Mengen zur Verfiigung standen, war es er- 
wiinscht, die bei Best. des C auf nassem Wege mittels K2Cr20 7 u. H2S04 hinter- 
bliebenen Lsgg. fiir dic N-Best. nutzbar zu maclien, indem wie beim Kjeldalilschen 
Verf. mit NaOH alkal. gemaclit u. das NH3 in yorgelegte Siiure dest. wurde. Wegeu 
der groBen Menge der zu neutralisierenden Saure wurde die FI. auf 2 groBe Kjel- 
dahlkolbcn yerteilt, das NII3 aus beiden aber in dieselbe Vorlage geleitet. Dic 
Ergebnisse waren in guter Ubereinstimmung mit denjenigen nach K je ld a h l , nur 
yerursachte Ggw. von Chloridcn N-Yerluste. In diesen Fiillen wird das Objekt 
vor der Best. des C mit 50 ccm konz. ILSO., erhitzt u. durchliiftet (30—45 Min.), 
dann erst 75 ccm Lsg. yon 5 g K2Cr20 7 in 25 ccm konz. II2S04 u. 50 ccm C02- 
freiem W. durch den Scheidetrichter zugelassen. (Journ. Biol. Chem. 61. 57—61. 
Pcnnsylyania State College.) Spiegel.

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

K. Scheringa, Uber Nitratbcstimmungen nach Grandval und Lajoux. Bei 
diesem Verf. ist es erwiinscht, die Vergleichsfl. alkal. zu machen. Dic Phenol- 
H2SOj soli wenigstans 24 Stdn., hochstens eine Woclie alt sein. Bei genauen 
Bestst. setze man beim Eindampfen zur Vergleichsfl. die berechncte Menge NaCl 
zu, bei groBer Probenzahl mit groBeren N20 6-Mcngen wende man das Yerf. yon 
F r e d e r ic k  (Analyst 44. 281; C. 1919. 1000), yerbessert durch Ma s s in k  (Het Water 
1919) an. (Pharin. Weekblad 61. 995—8. Utrecht, Centraallab.) G b o s z f e l d .

H. Gordon B,eeves, Die Bestimmung von Phosgen. Sie geschieht durch Zers. 
mit starker NaOH (etwa 13-n.) u. Zurucktitrieren des uberschussigen Alkalis, sowie 
des gebildeten Clilorides. Ais Quelle fiir COCl2 benutzt Vf. eine gesatt. Lsg. davon 
in Nitrobenzol. Eine gewisse Menge dieser Lsg. gibt man in cinen Kundkolbcn

VI. 2. 135
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von 250 ccm Inhalt, dessen 2 mai durchbohrter Stopfen ein nach auBen fuhrendcs, 
mit Quetschhahn verschloascncs Rohr u. einen senkrccht stehendcn Kiihler triigt. 
Dieser ist mit 3 U-Rohren yerbundeu, dereń jede 10 ccm 13-n. NaOH-Lsg. enthalt. 
Der Rundkolben wird auf dem Wasserbade erhitzt, bis kein COCL mehr entweicht; 
bei 75° beginnt eine sclmelle Entw. u. in 1 Stde. etwa ist siimtliehes COCL ent- 
wichen. Man saugt dann Luft durch den ganzen App., verd. den Inhalt jedes 
U-Rohres auf 500 ccm u. titriert mit n-HCl. Gelialt an fre icm  Cl wird bcstinnnt. 
indem man das COCl2 durch verd. KJ-Lsg. leitet u. das freie Jod mit Thiosulfat 
titriert (De l ć p in e , Buli. Soc. Chim. de France [4] 2 7 . 283; C. 1 9 2 0 . IV. 112), oder 
indem man fl. COCl2 unter Kiihlung, mit Hg schtittelt u. nach Vertreibung des 
COCL dic Gewichtszunahmc des lig  feststellt. D as Cl wurde entfernt, indem man 
das COCLj iiber gepulvertes Sb oder Zn-Staub u. iiber CaCl2 leitete, oder besser u. 
sclmeller, indem man zu dem Nitrobenzol vor der Sattigung mit COClj Eisendraht 
gab (B. von wenig m-Nitroclilorbenzol). Zur Best. eines G e h a lte s  von f re ie r  
IIC l leitet man C0C12 auch durch NaOII u. bestimmt den Cl-Gehalt. Die Menge 
der IICl entspriclit dann dem Unterschiedc zwischen dem Gelialt an gesamtem 
entstandenen Chlorid u. der Menge des Chlorides, das von der Zers. des COCL 
licrrulirt. — Zers. u. B est. des COCI2 d u rc h  e rh i tz te s  Zu. Man leitet ge- 
reinigtcs COCl2 aus seiner Lsg. in Nitrobenzol uber erhitzten, mit reinem Zn-Staub 
impriignierten Asbest, der in einem 2 FuB langen in einen Ofen eingelegten Ver- 
brennungsrohr enthalten ist. Zur Vorsicht wurden uoeh 3 U-Rohren mit NaOH 
angeliiingt. Nacli Beendigung des Vers. wurde das Verbrennungsrohr mit verd. 
HN03 ausgespult, vom Asbest abfiltriert, das Filtrat auf ein Liter aufgcfiillt u. in 
50 ccm davon das Cl titriert. In einem Falle wurden yon 2,38 g C0C12, dereń 
Entbindung aus der Lsg. u. Zers. in etwa 3 Stdn. crfolgt war, 2,37 g wieder ge- 
funden. Es war also kein COCL aus der Rolire unzers. entwichen. Hiernach liiBt 
sieli aucli bequem beigemischte HC1 bestimmen; man sclialtet dann vor das Ver- 
brennungsrolir ein mit dem mit Zn-Staub beschickten Asbest yersehencs U-Rolir u. 
vor dieses eine mit Hg abgesperrte Biirettc zum Zumessen von IICl zu dem im 
Kolben entwickelten COCL ein. Der Cl-Gchalt in dem U-Rohre (nicht erhitzt) u. 
in dem erhitzten Rolire wird gesondert bestimmt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 3 . T. 
279—80. Strand, W. C. 2.) R0HLE.

Friedrich L. Hałm, Hans W olf uud Gustav Jager, Ein hochempfindlicher 
Farbnachweis fur Magnesium. Die Best. kleinster Mengcn Mg kann durch einen 
von den Vff. gefundenen Farbnachweis von bislier nicht bekannter Empfindliclikeit 
auch oline Anwendung eines Spektroskops sicher ausgefuhrt werden. Von den in 
Betracht kommenden Reagenzien (Osyantliracliinone) ist das 1^,5,8-2’ełraoxyatiłhra- 
chihon (Chinalizarin, Alizarinbordeaux) am besten geeignet. In alkal. Lsg. hat es 
etwa die der Lackinustinktur am Neutralpuukt entsprechende blauviolette Farbę, 
die durch Mg in rein Kornblumenblau umscliliigt. Der Nachweis ist bei einer 
Konz. von 1 fig Mg/ccm Lsg. noch sehr deutlieh, besonders bei silbergliinzondem 
Ilintergrund. Bei stiirkerer Konz. entsteht eine rein blaue Ausflockung. Der Farl)- 
stoff wird in alkoh. Lsg. (10 mg/100 ccm) angewandt. Dic Ggw. von NH,-Salzeti 
stort. Sie sind yorher zu entfernen. Auch bei Ggw. von Pliospliorsiiure verliert 
der Nachweis viel von seiner Empfindlichkcit. Man gibt in die zu priifende Lsg. 
wenige Tropfen des Reagenscs u. ebensoyiele in eine Vergleiehslsg. von W. In 
saurer Lsg. erscheint der Farbstofł' gelbrot; man neutralisiert tropfenweise mit 2n.- 
NaOH u. fiigt weiter 1/i—‘/s Vol. der Lsg. NaOH hinzu. Ist die Lsg. frei vou 
Mg, so wird der Farbstoif allmahlich durch das Alkali zerstort, wiihrend der Mg- 
haltige Farblack recht bestandig ist. Stelienlassen im Zweifelsfalle bringt oft nacli 
yielen Stunden noch die Entscheidung. Al wird durch einen UberschuB an NaOH 
oder Tartrat u. NaOH in Lsg. gehalten. In Ggw. von Al wird bei einem Mg-
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Gehalt vou 0,1% abwSrts die Best. sehwieriger u. unsicher, dem aber dureli An- 
rcicherungsyerff. entgegengewirkt werden kann. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1304 
bis 1396. Frankfurt a. M., Uniy.) H orst .

Max Goldstiick, 2,4-Dinitroresorcin ais ein crnpfindliches Rcagens auf Ferro- 
salze. 2,4-Dinitroresorcin gibt mit F e"  einen hellgriincn, mit Fe" einen dunkel- 
grUnen Nd., mit dem man noch 0,00002 g Fe" in 10 ccm nachweisen kann. Freie 
Mineralsauren, Laugen, Cu u. Oxydationsmittcł storen die Rk., WeinsSure u. Essig- 
siiure nicht. (Chem.-Ztg. 4 8 . 629. Riga.) J o n g .

Cr. Linke, Uber die Kolilenstoffschnellbestimmung im Stahl durch elektrisclie 
Widerstandsmessung nach Enlund. Bei der Nachpriifung dieses Verf. ergab sich, 
daB die Enlundsche Methode fiir Probestabe mittlerer Hartę (0,4—1 °/0 C) den 
sonstigen Sehnellbestst. in Genauigkeit u. Schnelligkeit gleiclikommt. Dic Temp. 
der Hartung betragt etwa 1050°; das Anlassen der n. geharteten Proben erfolgt bei 
Tempp., die ein yollstiindiges Aussclieiden des Eisencarbids bewirken, nach dem 
Absehrccken mit k. W. bei 700°. Es hat sich die Anwendung nur eines Probe- 
stabes ais notwendig erwiesen, der mit Al gedichtet u. in der Gasmuffel geglUlit 
wird. (Ztschr. f. Elektrochem. 3 0 . 319—22. Breslau, Techn. Hochschule.) H o r s t .

S. A. Madrid, Biirctte fiir Kupfercyanidbestimmungen. Bei der Best. des Cu 
ais Cyanid kommt es auf Einhaltung derselben Geschwindigkeit beim Titrieren an 
An der Burette ist unter dem Dreiwegcliahn ein einfacher Halin angebracht; dieser 
wird ein fiir allemal auf eine bestimmte Geschwindigkeit eingestellt u. dann mit 
dem Drciwcgehalm gearbeitet. (Engin. Mining Journ.-Press 118. 302.) J o n g .

John H. Hastings, Bestimmung von Blei, Kupfer und Zinn in Kratze. Die 
Best, des Pb erfolgt durch Titration des in Ammonacetat gel. PbS04 durch Ammo- 
niummolybdat mit Gerbsaure ais Indicator. — Zur Best. yon Cu in Cu-haltiger 
Kratze lost man in HN03 untej Zusatz von KC103 u. raucht ab, nimmt mit W. u. 
NH4OH auf u. filtriert. In dem mit Essigsaure angesauerten Filtrat titriert man 
Cu mit Tliiosulfat. — In Sn-Kriitze wird Cu in derselben Weise bestimmt. Das 
abgescliiedene Sn wird mit Na^Oj geschmolzen, in HC1 gel. u. nach Red. durch 
Fe mit J  titriert. (Engin. Mining Journ.-Press 118. 293—94. Donora [Pa.].) J o n g .

Organische Substanzen.
R oli o K. Newman, Bestimmung des Wasscrs in Mischungen von Ather, Alkohol 

■und Wasser. Die Best. von W. in genannten Gemischen geschieht, indem die 
Diimpfe eines bekannten Yol. iiber CaC3 geleitet werden. Durch Waschen mit 
konz. HjS04 wird daa gebildete C^H  ̂ von A. u. A.-Diimpfen befreit u. in eine mit 
konz. KOH gefullte Burette geleitet u. gemessen. Vor Beginn des Yers. wird die 
Luft in dem App. (Abbildung im Original) durch C02 yerdriingt u. dieses Gas am 
Endc des Vers. auch zum yollstandigcn Ilinausdriicken des C2H2 benutzt. Um 
das riclitige Vol. des C2H2 zu ermitteln ist es yortcilhaft, zunSchst an einem be- 
stimmten Vol. C02 festzustellen, wieyiel dureli KOH nicht absorbiertes Gas in C02 
sich befindet. Das Vol. des zu yerdampfenden Gemisches hiingt yom W.-Gelialt 
der Mischung ab ; ist dieser klciner ais 0,5%, so benutzt man 10 ccm, zwischen 0,5 
u. 2% 5 ccm, iiber 2% 2,5 ccm. Die konz. HsS04 in den bciden Waschflaschen 
muB erneuert werden, wenn 30—40 ccm dayon etwa 20 ccm A. A. absorbiert 
haben. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43 . T. 285—87. Sidney, Uniy.) H aberland .

Ernest Fyleman, Die Bestimmung von Essigsaure und Butlersaure. Die Best. 
der Buttersaure in deni Destillat der fliiclitigen Siiuren aus garenden Fil. ist ver- 
mittels der B. der Ba- oder Ag-Salze ungenau. Vf. empfiehlt, dazu die FI. mit 
KHCr04 im UberscliuB in H2S04-Lsg. zu kochen, wobei Buttersiiurc quantitativ in 
Essigsaure u. C02 zerfiillt u. dabei das KHCr03 reduziert, mit einer Wrkg., die
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6 Atomen O aqnivalent ist. Propionsiiure wirkt fihnlieh; ihre reduzierende Kraft 
entspriclit 3 Atomen O; Essigsiiure bleibt fast unangegriffen. Man titriert das 
Destillat der fluehtigen Siiuren wie iiblicli mit */4-ii. NaOH u. alkoli. Phenolplithalein, 
dampft zur Hiilfte ein u. verd. wieder soweit, daB 20 ccm der FI. etwa 1 ccm l/4-n. 
NaOH eńtsprechen. Zu 20 ccm dieser FI. gibt man 25 ccm KHCr04,
ycrbindet mit einem KuckfłuBkiihlcr, gibt durcli diesen 30 ccm konz. H2S04 (96°/0ig.) 
zu u. koelit genau 1 Stde. Nacli dem Abkiililen yerd. man auf 250 ccm, gibt ICJ 
zu u. titriert mit '/4-n. Tliiosulfat zuriick. Die Berechnung der Ergebnisse wird 
gezeigt. Das Verf. Hat sieli ais ganz zufriedenstellend erwiesen. (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 4 3 . T. 142—43.) E0H LE.

John Edmund Driver, cc-Naphtholaurin. Ein Verfahren zum Nachweise 
kleiner Mengen a-Naphthols in Gegemcart von fi-Naphthol. cz-Naphtliol-Na u. -K 
geben mit trockuem CC14 einen blauen, in wss. NaOH 1. Farbstoff, der durcli HC1 
ausgefiillt wird. Nach friilieren Unterss. yon B a in e s  u. D r i y e r , Journ. Chem. 
Soc. London 123. 1214; C. 1923 . I I I .  1270) muB der Farbstoff liauptsaehlicli aus 
cc-Naphtholaurin bestehen. ^-Naphthol gibt liierbei keinen Farbstoff; die Lsg. 
fiirbt sieli schwacli gelb. Zur Ausfiilirung der Ek. lost man 0,5 g des Gemisclies 
der beiden Naplitliole in 20 ccm 10%ig. NaOH, fiigt 10 ccm CC14 u. ais Katalysator 
wenig Cu-Pulver zu u. koelit l/2 Stde. Zu gleicher Zeit wird ein blinder Vers. mit 
reinem ^3-Naphthol angesetzt. Dann filtriert man durcli Glaswolle u. vergleicht die 
Fiirbungen. Ggw. von weniger ais 0,005 g «-Naphthol in 0,5 g /?-Naphtliol geben 
sieh noch durcli eine deutlich griine Fiirbung zu erkennen. Der CC14 muB frei 
von Chlf. sein, da beide Naphthole unter den Bedingungen des'Vers. damit blaue 
Lsg. geben. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 3 . T. 206. Nottingham.) R O h l e .

B e s ta n d te ile  v o n  P fla n z e n  u n d  T ieren .

Buth C. Theis und Stanley E. Benedict, Die Bestimmung von Phenolen im 
Blut. (Ygl. Journ. Biol. Chem. 36 . 95. 99; C. 1919. H. 397. I. 773.) Da das 
Phenolreagens yon FOLIN u. W u nieht spezif. ist, wird jetzt fiir das nacli dem Vcrf. 
der Genannten erlialtene Filtrat das Phenolreagens vou M o ir  (Journ. South Africau 
Iust. 5. 8 [1922]. Vgl. aucli Chem. News 124 . 245; C. 1923 . II. 161), diazotiertes 
p-Nitranilin, verwendet. Die Ergebnisse bei einer Anzahl Proben yon menschlichem 
Blut bewegen sieh zwisclien 1 u. 2 mg fur 100 ccm, im Durclischnitt 0,4 mg niedriger 
ais nach dem Yerf. von B a k e s t r a w  (Journ. Biol. Chem. 56. 109; C. 1 9 2 3 . IY. 567). 
Gebundene Phenole kommen anscheinend gelegentlich, aber nieht i mm nr im Blute 
vor. Die Kritik P e l k a n s  (Journ. Biol. Chem. 5 0 . 491; C. 19 2 2 . I. 1083) an den 
friiheren Ergebnissen der Vff.. wird zuruckgewiesen. (Journ. Biol. Chem. 61. 67 
bis 71. New York, Memoriał Hosp.) S p ie g e l .

S. L. Leiboff, Eine vereinfachte Methode zur Cholesłerinbesłimmung im Blute. 
Bcnutzt werden Extraktionsrohrclien, unteu kugelformig erweitert, im rohrenformigen 
Tcile mit einer Markę bei 5 ccm, oberhalb dieser in ein weiteres Bohr ubergeliend. 
(Abb. im Original.) Naeh Einfiihrung yon ca. 5 ccm Chlf. wird auf die Ubergangs- 
stelle eine passende Filtricrpapierselieibe gelegt, auf diese mittels Pipette 0,25 cem 
Oxalatblut gebraclit u. naeh Verb. mit einem Kiihler 30 Min. h. extrahiert. Nach 
Loslsg. vom Kiihler, Entfernen der Papierscheibe u. Abkiililen wird dann mit Chlf. 
genau zur Markę aufgefiillt u. liierzu ebenso wie zu 5 ccm einer Yergleichslsg. yon 
40 mg reinem Cholesterin in 500 ccm Chlf. in einem iihnliehen Extraktionsrohrehen 
je 2 ccm Essigsaureanhydrid u. 0,1 ccm konz. I I ,S 0 4 gegeben, nach Einsetzen yon 
Korken dureh 2-maliges Umkehren gemischt, 1/2 Min. in k. W. gekiihlt, 10 Min. im 
Dunkeln gehalten, dann im Colorimeter yerglichen. (Journ. Biol. Chem. 61. 177 
bis 180. New York, Lebanon Hosp.) Sp ie g e l .

Stanley E. Benedict und Butli C. Theis, Eine Abanderung der Molybdan-
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methode zur Bestimmung anorganiscJien Phosphors im Serum. Um das Yerbleichen 
der Farbung (vgl. B r i g g s ,  Journ. Biol. Cliem. 53. 13; C. 1922 . IV. 739) zu ver- 
meiden u. stiirkere u. bestiindigere Farbungen zu erreicben, yerwenden Vff. ein 
modifiziertes Molybdanreagens, ycreinen aucli das Hydrochinon u. das Disulfit in 
einer Lsg., die sieli sehr gut bałt. Zur Darst. des Reagenses werden 20 g reines 
MoOs mit 25 ecm 20°/oig. NaOH-Lsg. yorsichtig bis zur Auflsg. erwiirmt. nach Ab- 
kiililung auf 250 ecm verd. u. notigenfalls filtriert. Von dieser Lsg. werden jeweils 
kleine Mengen (im Laufe einiger Tage zu vcrbrauchen) mit der gleicbcn Menge 
konz. H2SOj verd. 2 ecm Blutserum werden mit 4 ccm 20%ig. Tricliloressigsiiurelsg. 
versetzt, mit W. auf 10 ccm aufgefiillt, nach wenigstens 10 Min. durch aschefreies 
Filter gegeben; 5 ccm Filtrat mit 3 ccm W ., 1 ccm des obigen Reagenses (statt 
dessen auch 3 ccm 16°/0ig. H2SO., u. 1 ccm Molybdiinsaurelsg., die statt mit H2SO., 
mit W. 1 :1  verd. ist) u. 1 ccm einer Lsg. yon 15 g NaHS03 u. 0,5 g Hydrochinon 
in 100 ccm yermisclit u. locker yerstopft, zugleich mit entspreebend behandelter 
Vergleiclislsg. von K2IIP 0 4 mit 0,025 mg in 5 ccm in sd. Wasserbad gebracht 
(10 Min.). Das Verf. ist niclit auwendbar fiir Yollblut oder fur Serum oder Plasma 
von schleeht hamolysiertem Blute. (Journ. Biol. Chem. 61. 63—66. New York, 
Memoriał Hosp.) S p ie g e l .

J. Becka, Refraktometńsche und interferometrische Mapanalgse. II. Studien 
iiber Blutserum. (I. ygl. Ztschr. f. pbysiol. Cli. 121. 288; C. 1922 . IV. 1049.) Beim 
Verd. von EiweiClsgg. mit verd. NaCl-Lsg. zeigt sich meist eine Venninderung der 
Refraktion der Mischung gegeniiber den bereclineten "Werten; diese Verminderung 
ist bei Menschenserum am kleinsten, bei Pferdeserum in den groBten EiweiBkonzz. 
am groBten; bei Rinder- u. Scbweineserum ist das Maximum der Verminderung bei
2—3%ig. EiweiB erreiclit. — Bei zu jungen u. zu alten Tieren sind die Ab- 
weichungen nieht selir deutlicli. Auch das Alter des Serums hat einen (nocli niclit 
nHher studierten) EinfluB. — Der nephelometr. ermittelte Dispersitatsgrad der Pro
teino wird beim Verd. niclit in dem MaBe geandert wie die Refraktion, kann also 
nieht dic Ursache der Ersclieinungen sein. (Ztschr. f. pbysiol. Ch. 139. 52—56. 
Briinn, Tierarztl. Hochscli.) ' A. R. F. H e s s e .

Paul Descomps, Goiffon und Brousse, Die Bestimmung des Urobilins im Harn 
und in Kotstoffen. Uber die Best. des Urobilins wurde bereits berichtet (C. r. soc. 
de biologie 9 0 . 490. 554; C. 1924 . I. 2293. 2897). Stercobilin wird ganz ahnlich 
bestimmt. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 3 0 . 97-—113.) D ie tz e .

F. Utz, Uber dns Vorkommen und den Naeliweis von Porphyrin bei Bleierlcranlamg. 
Zur Priifung von Hani auf Porphyrin wird das Verf. yon F i s c h e r  u. Z e r w e c k  
(Ztschr. f. physiol. Ch. 8 2 . 18; C. 1924 . I. 1682) in folgender Ausfuhrung emp- 
folilen. Man sauert 1000 Teile des ITarns mit 3 Teilen Eg. an u. schtittelt mit 
1000 Teilen A. aus; die wss. Schicht entfernt man u. wascht den A. 10-mal mit je 
20 Teilen dęst. W.; darauf scliuttelt man mit 3 Teilen IICl (25%) tuchtig nus u. 
untersucht spektroskop. Dann iiberschiclitet man die HCl-Lsg. mit A., gibt Na- 
Aeetat u. NaOH zu, bis Kongo niclit mehr blau gefarbt wird; die ath. Lsg. waseht 
man 3-mal mit W. u. untersucht nochmals spektroskop. Man kann das Porphyrin 
nochmals aus dem A. in IICl uberfuhren, kann auch alkal. machcn u. spektroskop, 
untersuchen. Porphyrin laBt sieb auch mit Pyridin ausziehen; dabei genugen 
400 ccm Harn zur Unters. (Pharm. Zentralhalle 65. 471—73. Munchen.) D i e tz e .

Kenneth Bullock, Die Priifung von Baldrianwurzel und gewissen anderen aro- 
matischen Drogen. Ein allgemeines Verf. zur Priifung yon aromat. Drogen wurde 
fiir Baldrian, Ingwer u. Zimt ausgearbeitet; ebenso wurde ein Verf. zur Priifung 
von Tinkturen u. alkoh. Extrakten aus Baldrianwurzel empfolilen. Vakuumdest. 
mit ubersebiissigem Glycerin eignet sieli am besten zur Trennung yon Harz u. Ol 
im Olharz der Baldrianwurzel. Die Menge Feuchtigkeit in einer aromat., mit
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einem fltichtigen organ. Losungsm. extrahierten Drogę ist von groBem EinfluB auf 
die Menge des erliiiltlichen iitli. Óles. (Pliarmaceutical Journ. 113. 109—13. Man
chester, Uniy.) D ie t z e .

Samuel Palkin und H. R. Watkins, Studien in der Alkaloidchemie der Drogen. 
Die Bestimmung der Gesamlalkaloide in Strychnospraparaten. Die MaBnahmen zur 
Extraktion, Reinigung u. Best. der Gesamtalkaloide in Strychnospraparaten wurden 
im Hinblick auf eine Vereinfaehung des Verf. studiert u. folgende Schliisse ge- 
zogen: Die auBerordentliche Tragheit, mit der die letzten Alkaloidanteile durch das 
Losungsm. ausgezogen werden, wird wahrscheinlich durch die Ggw. eines anderen 
Alkaloids ais Strychnin oder Brucin yerschuldet; die Extraktion kann durch sorg- 
fiiltige Kontrolle des yerwendeten NHa erleichtert u. die Reinigung kann durch 
eine yorlaufige Fallung bewirkt werden, wodurch die Neigung zur Emulsionsbildung 
yerringert wird. Ein kiirzeres Yerf. wird angegeben. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 
13. 691—96. Bur. Chem., U. S. Departm. Agricult.) D ie t z e .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Berthold Klaften, Neuartige Thermostaten und ihr Anicendungsgebiet. Be- 
sprechung eines automat. Zitgreglers fiir Warmwasserkessel u. eines selbsttiitigeu 
Kondenswasserableiters fiir Niederdruck- u. Hochdruckdampflieizungen der L o re n z  - 
A p p a ra te b a u  G-. m. b. H. in B e rlin . (Gesundheitsingenieur 47. 370—73. Berlin- 
Grunewald.) S p l it t g e r b e r .

Wenz, Die eniailliertcn Apparate und ihre Yerwendung. Emaillierte App. finden 
in der chem. Industrie weitgehendste Verwendung. Es muB auf moglichst einfache 
Formen gesehen werden. Hochsaurebestiindige u. mechan. widerstandsfahige Emaillc 
kann nur in Yerb. mit GuBeisen hergestcllt werden. (Chem. Apparatur 11. 89. 
Mannheim.) N e id h a r d t .

Er. Janak, Uber das Filtrieren. Betriebstechn. Erorterungen; insbesonderc 
werden die Metallfilter aus iibereinandergewickeltem Dralit, die sich sehr bewiihrt 
haben, besprochen. (Ztschr. f. Zuckerind. d. ćeclioslovak. Rep. 48. 438—440.) RC.

J. H. Erydlender, Modeme Yerfaliren der Ulłrafiltration in der Technik. Ihre 
Anwendung in der Olindustrie, bei der Herstellung von Getranken und vergorenen 
Fliissigkeiten, bei der Sterilisation von Trinkioasser usw. Beschreibuug der App. zur 
Ultrafiltration u. ihre Verwendung in der Technik. (Kev. des produits chim. 27. 
541—46.) J u n g .

Schróder, Die elekłrische Gasreinigung. (Chem. Apparatur 11. 89—91. — C. 1924. 
II. 385.) N e id h a b d t .

Mas Jakob, Prufnng und Bewertmg von Isolierflasćhen (Warmeschutzflaschcn). 
Die Isolierflasćhen werden mit h. W. gefullt u. die Temperaturabnalime des W. 
innerhalb 24 Stdn. mittels Thermoelement gemessen. Die Widerstandsfahigkeit 
gegen StoB wird durch PendelstoB oder Fallyers. gepriift. (Gesundheitsingenieur
47. 321—23. Charlottenburg.) N e id h a r d t .

G. W. Himus und J. W. Hinchley, Die Wirkung eines Luftsłromes auf die 
Grofie der Wasscrverdampfung unter dem Siedepunkt. Yf. besehreibt einen Vcrs., 
bei welcliem er Luftstrdme yerschiedener Gesehwindigkeit iiber Verdampferschalen 
leitet u. findet, deB man die Verdampfungsgescliwindigkeit je nach der yorliandenen 
Tcmp.-Differenz u. der angewendeten Luftgcscliwindigkeit betrachtlich erliolien 
kann. Die Ergebnisse sind in Schaubildern zusammengestellt. (Chemistry and 
Industry 43. 840—43.) N e id h a b d t .

E. Kolbe, Kcilteerzengung durch Abdampf. Yf. empfiehlt fiir eine Kalteerzeu-
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gungsanlage iu dem Palle, daB Abdampf yerwertęt werden kann, das Absorptions- 
system „Abdamos“ der Firma S e n s e n b r e n n e r  G. m. b. H. D iis se ld o rf-O b e r-  
k asse l. Er errecbnet an einem Beispiel, wieviel Kobie gegenttber dem Kom- 
pressionsbetrieb erspart werden kann. (Cliem. Apparatur 11. 81—82. 91—92.) N e i .

Albert Neuburger, Tiefkuhltechnik und technischer Sauerstoff. Unter Bezug- 
liabme auf die wachsende Bedeutung des aus fl. Luft gewonnenen ziemlich reinen 
„technischen Sauersto/fs“ in der chem. u. huttenmiinn. Industrie, bei den metallurg. 
Verff., beim autogenen ScliweiBen, in der Medizin, der Ilocbtouristik, im Luft- 
yerkehr u. im Tauchcrwesen beselireibt Vf. eine Sauerstofterzeugungsanlage u. 
einen Sauerstofftanktransportbebalter nacb System H e y l a n d t . (D in g l e r s  Poly- 
teebn. Journ. 339. 141—44.) SPLITTGERBER.

H. J. Maeintire, Vergldcli zwischen direkler Expansion und Satelosung in 
Kalteanlagen. Direkte Expansion zur Kalteerzeugung wird nur iu wenigen Fiillen bei 
kurzer Leitung angewendet. Vf. erortert die Yorteile des' indirekten Systems mit 
Salzlsg. u. beselireibt die dazu notige Apparatur. (Cliem. Metallurg. Engineering 
30. 1027—29.) N e id h a r d t .

H. J. Maeintire', Anwendung der Kiihlung zur Ahselieidung von Salzen aus 
Losung. Vf. erortert an einer Skizze eines dazu geeigneten App. u. an Scbaubildern 
die allgemelnen Verhiiltnisse u. die tbeoret. Gruudlagen, die die Verwendung 
niedriger Tempp. ais Hilfsmittel beim Auskrystallisieren zulassen. (Cbem. Metallurg. 
Engineering 31. 229—30. Illinois.) RttHLE.

Oscar Peters, Cbemnitz i. Sa., Ileber fiir dtzende Flilssigkeiten mit mechaniseher 
Ansaugeuorrichtung und Abla/ihahn. Ein mit einer Scliutzkappe aus einem Stuck 
bestebendes Saugrohr ist an seinem oberen Endo aii dem oberen Teil einer Membran 
befestigt u. der untcrc Teil der letzteren mit einem trieliterartigeu Unterteil des 
Hebers durch Eingreifen in eine Eille des letzteren luftdieht yerbunden. (Schwz. P. 
105483 vom 25/4. 1923, ausg. 1/7. 1924.) K a u sc h .

Gustav ter Meer, lIannover-Linden, Schleudennaschine mit undurchlassigem 
Trommelmantel, bei weleher am Boden oder am Deckel Offnungen fur den Austńtt 
gekliirter Fliissigkeit vorgesehen sind, dad. gck., daB im Abstand uber den Offnungen, 
einen geringen Spalt gegeniiber dem Trommelmantel freilassende volhvandige Leit- 
blcche vorgesehen sind. — Ein MitreiBen fester Stoffteilelien durch die sieli am 
Trommelmantel Uber dem Spalt zwischen Leitblech u. Trommelmantel bildendc 
Filterschiclit, sowie ein Verstopfen derselbcn wird vermieden. (D. E,. P. 400297  
KI. 82b yom 19/11. 1921, ausg. 15/8. 1924.) O e l k e r .

Chemisehe Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. und Pritz Sander, 
Griesheim a. M., Schleuder zum Ausioaschen von Selileudergut in Richtung von 
Trommelmantel zur Achse Mn, dad. gck., daB die Schleudertrommel aus einer vor- 
teilhaft um eine horizontale Achse drehbaren einwandigen Yollmanteltrommel be- 
stebt u. der Zwisclienraum zwischen Trommelmantel u. Filterstoff durch Vorspriingc 
des Mantels, z. B. Rippen, oder durch Einlagcn, z. B. weitmascliige Geflechte, Ge- 
webe gebildet wird, welebe eine gleichmiiBige Yerteilung der Wasclifl. ermogliclien. 
(D. R. P. 401162 KI. 12 d vom 11/12. 1921, ausg. 29/8. 1924.) ICvusch .

Techno-Chemical Laboratories Limited, E ngland , Trennung fester und
fliissiger Stoffe. Man befreit feuclite, feste K orper von dcm W asser m it H ilfe von 
sich  allm ahlich niihem den W alzeu. (P.P. 573012 yom 30/10. 1923, ausg. 17/G. 
1924. E. P rio rr. 2/11. u. 11/11. 1922. 7/3. 1923.) K ausch .

G. Polysius, Dessau, Reinigung der Filtcrflachen von Drehfiltern, bei dem das 
die Filterflachen vom Trommelinneru ber bebandelnde Spulmittel wiihrend jeder 
Trommelumdrehung gleichzeitig nur wenigen Zcllen zugefulirt wird, dad. gek., daB



2072 H„. G EWERBEHYGIENE; RETTUNGSWESEN. 1924. II.

(las Spiilmittel wiihrend der Trommeldrehung zum Teil in mindestens eine frische 
Zelle, zum Teil in eine bereits beapiilte Zelle gelangt. (D. R. P. 401114 K l“ 12 d 
vom 20/1. 1922, ausg. 29/8. 1924.) K a u s c h .

G. Polysius, Deutschland, Entstaubung von Gasen. Der urspriingliclie Gas- 
strom wird von seiner Richtung abgelenkt unter Verminderung seiner Gcschwindig- 
keit am besten durch ein System von Sieben oder perforierten Wiinden. (F. P.
572948 vom 9/11. 1923, ausg. 16/6. 1924.) K a u s c h .

Metallbank und M etallnrgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M.r 
Abscheiden adsorbierbarer und absorbierbarer Gase und Diimpfe aus Gasgemischcn 
mittels poroser Tragermaterialien, vorzugsuieise Adsorptionsmittcl, 1. dad. gek., daB 
die Oberflśiclien der porosen Tragermaterialien mit geeigneten Absorptiousfll. in 
der Weise yorbehandelt werden, daB die Ausbildung tropfbar fl. Schichten ver- 
mieden wird. — 2. dad. gek., daB das Abscheiden des zu gcwinnenden Stoffes u. 
das Regcnerieren des pSrosen Triigermaterials samt Fliissigkeitsbenetzung in einem 
einzigen Yorgang erfolgt mittels Durchdiimpfen mit dem Dampf der Vorbehand- 
lungsfl. 3 weitere Patentanspriiche kcnnzeichnen Ausfuhrungsformeu des Verf. 
iD .R .P. 401296 K I. 12 e yom 10/5. 1922, ausg. 3/9. 1924.) K a u sc h .

Gas Light and Coke Company, Ehgland, Knjstallisicren. Man bringt dic zu 
krystallisierende Lsg. in fcin zertciltem Zustande auf niedrige Temp. (F. P. 
573016 vom 3/11. 1923, ausg. 17/6. 1924. E. Prior. 18/11. 1922.) K a u sc h .

Metallbank nnd Metallurgischc Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., 
Verdampfungsvorrichtung, bei der mittels eines Dampfstrahlenapp. ein Teil dci- 
Briklen verdichtet u. der Ilcizeinrichtung zugcfiihrt wird, 1. dad. gek., daB der 
lleizraum u. der Yerdampfungsraum mit einem gemeinsamen Kondensator ver- 
bunden sind u. in die Yerbindungsleitung zwischen Kondensator einerseits u. 
lleizraum oder Verdampfungsraum andererseits eine Vorr. eingebaut ist, die den 
absol. Druck im lleizraum gegeniibcr dem Yerdampfungsraum erhoht. — 2. Weitere 
Patentansprucke kcnnzeichnen Ausfiihrungsformen der Yorr. (D. R. P. 401290 
KI. 12a vom 5/7. 1921, ausg. 3/9. 1924.) K a u scii.

Thomas Rigby, Westminstcr, Erhitzen und Kiihlen tton Fłiissigkeiten. Die 
Erhitzung (Yerdampfung) wird in Multipel-Effekt-Verdampfern vorgcnommen. deren 
zweiter eine gcringcrc Wrkg. ais der erste zeigt u. dazu dient, die Konz. der Lsg. 
zu vervollstandigen. (E. P. 187260 vom 10/5. 1921, ausg. 16/11. 1922.) K a u s c ii.

Marcel Pascal Bacchiolelli und Andre Meifred-Devals, Frankreicli, Durch- 
fuhrung exothermer Itealctionen., Man setzt der Reaktionsmassc einen chem. in- 
differenten Korpcr in gepulyertem Zustande zu, der geeignet ist, die durch dic Rk. 
entstehenden Kalorien zu absorbieren (reine Tonerde). (F. P. 572777 vom 13/1.
1923, ausg. 12/6. 1924.) K a u s c ii.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
D. Holde, Vber die durch cleklrische Erregung bewirklc Entziindungsgefahr 

feuergefahrlicher Fłiissigkeiten. (Vgl. Ber. Dtsch. Clicm. Ges. 47. 3239; C. 1915. I. 
186.) Ais Ergiinzung der friiheren Verss. wurden, gemeinsam mit K. Typke u.
B. V. Andreatta Bzn. u. Bzl. bzgl. ilirer elektr. Aufladung beim Ausstromen aus 
einem Metallbehiilter, der, wic auch das AuffanggcfaB, durch Berosteinstucke iso- 
liert worden war, untersucht. Es ergab sieli, daB bei geringer Luftfeuchtigkeit 
(30—51%) u. bei 2—6 at Uberdruck beim Ausstromen Aufladung bis iiber 4000 Yolt 
cintrat. Mit steigender Luftfeuchtigkeit (bei einem Vers. 75%) bleibt die Aufladung 
aus. Die Aufladung ist auch abhiingig von der Art des AbfluBrolirs; so ergab 
z. B. Bzl. bei 69% Luftfeuchtigkeit u. 2—3 mm weitem Rohr bei 1 at Uberdruck 
folgende Aufladungen: Eisenrolir >  4000 V, Messing 3600 V, _4?-Rohr 2900 u. 
Ow-Rohr 2000 V; beim AusflicBen unter eigenem Druck trat kcinc Aufladung
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ein (78% Luftfeuchtigkeit), bei 0,5 at Uberdruck waren die Aufladungen: Cu-Rohr 
800, Fe 2000; bei 1,5 at Cu-Rohr 2500, Fe 4000 V; bei 85% Luftfeuchtigkeit u.
1,5 at Uberdruck eutstand auch beim Fc-Rohr keinc Aufladung. Durch Eg.-Zusatz 
(0,1—0,3%) leitend gemachtes Bzl. gab im Cu-Rohr bei 2—3 at Uberdruck u. 55% 
Luftfeuchtigkeit Aufladuugeu von-2100—3000 Y olt.— Beim Umgiefien des erregten 
Bzn. in ein andcres isoliert aufgestelltes GefiiB zcigten sich nur kleine unscliiidliche 
Restladungen, die mit analog behandeltem Bzl. nicht zu beobachten waren. (Farben- 
Ztg. 49. 1891—93.) H a b e r l a n d .

Pierre Pouillot, Die Luftrńniguńg von Raumen, in denen mit Benzin gearbeitet 
wird. Die yerschiedenen Anwendungsgcbiete des Bzns. werden besprochen u. 
VorsiclitsmaBregeln erortert. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondemummer 777 
bis 781.) PlNCAS.

Andre Feil, Die gewerbliche Yergiftung mit Tetrachlorathan, insbesondere ikrę 
langsame Wirkung. C2II2C14 ist ein starkes Gift, das besonders die Leber angreift. 
Symptome: Kopfschmcrz, Erscliopfung, Schlaf, in der Folgę Icterus u. Neyritis 
(Paralyse). Die Bchandluńg ist langwicrig. Yf. empfiehlt prophylakt. MaBnahmen. 
(Chimie et Industrie 1924. Mai Sondernummer 763—65.) P in c a s .

E. Agasse-Lafont und R. Heim de Balsac, Die arztlicheAufsicht iiber diemit Queck- 
silber arbeitenden Arbeiter. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummcr. 762.) Pi.

Ch. Lormand, Staub, Rauch und Gase in der Industrie. Erorterung der 
Mcthoden zuni Auffangen von Staub, Eaucli u. Gasen u. deren Verwertung. 
(Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer 766—76.) P in c a s .

Clement K. Swift, Schaumpriifung zur Yerwendung gegen Feuer. Neuerdings 
benutzt man zur Bckiimpfuug von Ol- oder Bzn-Briinden schaumlieferndc Fil. Es 
handelt sich meistens um eine Lsg. von Al2(SO.,)3 u. eine zweite yon NaHC03, 
welclier meistens noch organ. Schaununittel wie Leim, Glucose, SiiBholzextrakt u. 
Saponin zugesctzt sind. Beide liefern beim Zusainmenbringen durch B. yon C02 
einen feuerabtotenden Schaum. Zur Wertbest. solcher Schaumfcuerldschmittel benutzt 
Yf. einen App., der in der Hauptsache aus einer Pfanne zur AufnaJime yon 500 ccm 
Gasolin besteht, in die in der Mittc ein weiBer Stutzen fiihrt, wcleher zur Mischung 
der schaumliefernden Fil. dient. Lctztere treten aus seitlichen GefiiBen unten in 
den Stutzen ein. Die Zulcitungsrohren sind so eingerichtet, daB in 5 Sekunden 
je 25 ccm jeder Lsg. zuflieBen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 580—82. Camdeu 
[N. J.].) G r im m  e .

Bruno M uller, Feuerbekćimpfung uermittels des Schaumlosclwcrfahrens. Bei 
diesem zur Bekiimpfung von Benzin-, 01- u. dgl. Briinden dienenden Verf. wird 
die Loschwrkg. durch einen C02-haltigen Schaum herbeigefiihrt, der sich wie eine 
Decke iiber die brennende FI. u. auch iiber feste Gegenstiinde legt. — Unter 
Beigabe einer Skizze wird eine ortsfeste Schaumloschanlage der Firma M inim a* 
A.-G. beschricben. (Gesundhcitsingenier 47. 351—52. Kieł.) Sp l it t g e r b e r .

R,. Roestel, Moderner Feuerschutz in Papierfabriken. Beschreibung eines 
selbsttiitigen Feuermelders. (Wchbl. f. Papierfabr. 55. 2209. Berlin.) S(Jv e r n .

Yom Hofe, Die Entwicklung des Feuerschutzes. Vortrag. (Braunkohle 23. 
392—400. Berlin.) P f l Oc k e .

IV. Wasser; Abwasser.
Stoeffler, Miłteiłung iiber eine iEinrichtung zur Kessehcasserenthariung nach 

dem Permutituerfahrcu auf Zeche Viktor 3—4 in llauxel. Vf. beschreibt das in 
Deutschland seit langen Jahren bewiihrte Permutitverf. zur Kesselwasserenthiirtung. 
(Chaleur et Ind. 5. 383—85.) S p l it t g e r b e r .

Otto Pfeiffer, Beseitigung gelbster organischer Stoffe aus Ober/ldchentńnkioasser. 
Die Stadt Magdeburg hat mit Erfolg yersucht, das fiir die Trinkwasseryersorgung
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bestimmte Elbewasser durch Chlorung von den fiiulnisfiihigen u. Geruchs- 
beliistigungen heryorrufendcn organ. StofFen zu befreien. (Gas- u. Wasserfaeli 67. 
470—72. ■ Magdeburg.) S p l it t g e b b e e .

W. Lohmann, Die Enteisenung des Wassers. Die Arbeit soli den Herstellern 
kiinstliclier Mineralwiisser Fingerzeige fiir die prakt. Enteisenung yon W. geben. 
(Ztselir. f. ges. Mineralwasser- u. Kohlensaure-Ind. 30. 345—46. 363—64. 377—78. 
395—96. Berlin-Friedenau.) Sp l it t g e b b e e .

Beninde, Zusammenliange zwischen Wasscrversorgung und Ahcasserbeseitigung. 
Vortrag. (Gas- u. Wasserfaeh 67. 497—503. Berlin-Dahlem, Landesanst. f. Wasser-, 
Boden- u. Lufthyg.) S p l it t g e b b e e .

G. StralJburger und Decker, Sumpfgase aus Klaranlagen und dereń Kohlen- 
sauregehalt. Bei der in den letzten Jahren rielfach empfohlenen teelin. Venvertung 
yonZersetzungsgasen der stiidt. Kliiranlagen unterscheiden sich die im Erfurter Triehter 
gewonnenen Gase grundsiitzlieh yon den in Emscherhnmnen erhaltenen durch den 
die techn. Yerwendung ungiinstig beeinflussenden C02-Gehalt; dieser betragt im 
Erfurter Triehter nur 8—10°/o, im Emsclierbriuraen uber 30% des Gesamtgases. 
Ferner liebt Vf. eine ganze Reihe anderer Yorziige des im Erfurter Tricliter eut- 
stehenden Gases heryor. (Gesundheitsingenieur 47. 369—70. Erfurt.) Sp l it t g e b b e e .

J. Tillmans, Uber den gegenwartigen Stand der Abwasserfrage. Vf. bespricht 
zusammenfassend die Verff. der Abwasserreinigung, die Schlammbehandlung, die 
Gesiehtspunkte fiir die zweckmiiBige Wahl des Reinigungsyerf., die Riclitlinien fiir 
die Beurteilung der Funktion der Reinigungsanlagen. (Ztschr. f. Unters. Nalirgs.- 
u. GenuBmittel 48. 79—94. Frankfurt.) Manz.

Electric Water Sterilizer & Ozone Company, Scottdale, Pa., iibert. yon: 
Frank E. Hartman und Harry Buxton Hartman, Scottdale; Weichmachen von 
Wasser. Das mit den bekannten chem. Reagentien yersctzte W. wird der Elektro- 
lyse unterworfen u. dann dureli eineu Absetebelnilter yon relatiy groBem Fassungs- 
raum geleitet. I}urcli die Elektrolyse soli die Wrkg. der Chemikalien unterstutzt 
werden. (A. P. 1502188 yom 21/3. 1922, ausg. 22/7. 1924.) Oe l k e e .

Johan Nicolaas Adolf Sauer, Amsterdam, Entkeimen und Reinigen von TFasser 
und an dereń Fliissigkeiten. (D. R. P. 400128 KI. 85 a vOm 23/8. 1918, ausg. 1/8. 
1924. A. Prior. 26/7. 1917. — C. 1922. II. 927.) Oe l k e e .

Gerhardt StraBburger, Erfurt, Forderung der Methangarung in Schlammfaul- 
raumen von Abioasserkliiranlagen unter Erwiirmung der Faulriiume, dad. gek., daB 
das in bekannter Weise den Faulraumen entnommenc Faulraumwasser yor seiner 
Entnahme im Faulraum durch angewarmte Luft beluftet, auBerhalb der Faulriiume 
erwiirmt u. sodann durch angewarmte Luft- noclimals beluftet, dem aus den Kliir- 
raumen in die Faulriiume sinkenden Schlamm zugesetzt wird. — Es wird dadurcli 
erreicht, daB die dem W. zugefuhrtc Druekluft- u. Ofenwiirme nach Mogliehkeit 
zur Begunstigung des Faulyorganges benutzt wird u. die reiche Luftzufiilirung das 
Faulraumwasser fiiulnisfrei maclit. (D. R.. P. 401052 KI. 85 c yom 19/9. 1922, 
ausg. 25/8. 1924.) Oe l k e e .

Frank N. Moerk, ubert. yon: Clarence P. Landreth, Philadelphia, V. St. A., 
Venoerlung stiekstoffhaltiger Abfallstoffe. Abwasserschlamm, Miill, Gerberei-, Schlaclit- 
hofabfiille u. dgl. werden yerascht u. aus den entstehenden Gasen nach yorheriger 
Abscheidung mitgerissener FI. u. Aselieteilchen in einem Skrubber mittels im Kreis- 
lauf gefiihrter yerd. Siiure das entatandene NH3 absorbiert. Die Lsg. wird nach 
geuiigender Anreielierung entweder in Krystallisationsbelialtern auf (XH4)2S04 yer- 
arbeitet oder mit der bei der Vergasung der Abfallstoffe hinterbleibenden Asclie 
yermischt, dereń Hitze ausreicht, um das yorhandene W. zu yerdampfeu. (A. P. 
1499626 yom 25/3. 1920, ausg. 1/7. 1924.) KthlUNG.
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V. Anorganisehe Industrie.
D. J. Sureda Blanes, Die Herstellung der Schwefelsaure nach dem Turm- 

verfahren. Zusammenfassender Vortrag. Die Entw. vom Kammeryerf. zum reincn 
Turmyerf. u. das Hinausspielen auf eine Ek. in einer fi. Phase wird beschrieben. 
B r i n e r  u . E o s s ig n o i .s  Unterss. (Hely. chim. Acta 6. 647; C. 1923 . III. 475) iiber 
den EinfluB der Konz. von S02, H „0, N 02 werden ausfiilirlich diskutiert; prakt, 
lassen sieli ihre Eesultate nieht vorwerten wegen des groBen Yerlustes an Stick- 
oxyden. Weggang von N20  sclieint dabei keine groBe Eolle zu spielen, die
Hauptsclmld scheinen dic Yerunreinigungen des Pyrits zu liaben. Die Eigensehaften 
der nitrosen Siiure von 55° Be. miissen noeli eingehender untersuelit werden. —
Bei dem ersten in der Praxis bewiihrten Turmyerf. (Opl) entlialten die aus dem
scchsten Turm entweiclienden Gasc noeli 6%0« u. 1,5% S02. In Europa arbeiten 
30 Fabriken nach diesem System, 5 nacli D u r o n  (5—6 koniselie Turme, davon
2 Gay-Lussacs). D ie P a r is h  an d  S ou th  M e tro p o lita n  G as Co. yerdoppelt die 
Ausbeute dadurch, daB sie die Gasc durcli Siiure perlen liiBt, die mit Nitrosyl-
sulfat beladen ist. Nacli Schm iedel-K lenke (Metallbank u. Metallurg. Ges.) 
arbeiten in Spanien zwei Fabriken, wo also fiir die Herst. der Siiure weder Turme 
noch Kammern yerwendet werden, nur Tiirme zur Denitrierung. Die Methoden 

• von G rie s lie im -E le k tro n  u. von W. K auffm ann liaben die techn. Probe noch 
nieht bestanden. Letztere arbcitet mit nur zwei TUrmen, wenig W., gasformigen 
St.iekoxyden bei 100° u. erlaubt, Siiure von 66° Bć. darzustellen. Eine Kombination 
von Tiirmen u. niedrigen Falding-Kammern wird mehrfacli benutzt. Nach M ills- 
P ackard  arbeiten 112 Fabriken (wassergekiihlte Blciturme in Kegelstumpfform, 
wobei das Pb wenig angegriffen wird). Vf. gibt ausfiihrliche Zalilen iiber die 
Gestalt, Inhalt der Kammern, Ausbeute u. HNOs- u. Kiihlwasserverbrauch. Das 
System G a i l l a r d  ist zuerst in Spanien angewandt: fast zylindr., leere Pb- 
Turme, die mit k., verd. IL,SO., oder nitroscr Siiure von 55° Be. berieselt werden 
mit Turboyerteilern an der Dccke; der Nacliteil ist, daB groBe Mengen Siiure 
gehoben werden miissen. Larisons „Packed celi process“ [Anaconda Mining 
Co.] benutzt Tiirme aus miangreifbaren Stein, die mit 40er Siiure bescliickt 
werden. u. riesige Mengen N 02. K altem bach liiBt die Gase von unten in 80 cm 
weite, mit Kascliig-Bingen gefiillte Eohren eintreten, wiihrcnd k., yerd. Schwefcl- 
siiure dem Gas entgegenflieBt. — Es fehlen tlieoret. Unterss. iiber die komplizierten 
Vorgiinge, die eine noeli bessere Ausnutzung des Eaumes u. geringere Stickoxyd- 
yerluste herbeifuliren kiinnten. (Analcs soc. espanola Fis. Quim. 2 2 . Nr. 214. 
Reyista 87—107. Portope, Palma de Mallorca.) W. A. E o th .

P. Firmin. Vergleich zwisclien den verschiedenen Ycrfahren der wimittelbaren 
Synthese des Ammonialcs. (Vgl. S. 1383.) Es werden an Hand yon Skizzen die 
Ycrff. von G r e e n w o o d ,  yon J a h n  u . der Fabrik in Sheffield (Alabama), sowio 
das italien. Verf. C a s a l e - L e p r e s t r e  u . die Katalyse des NH3 u. dessen Ver- 
fliissigung besprochen. (Ind. chimiquc 11. 200—204. 297—99.) K O h le .

Georges Claude, Wie ich die Synthese des Ammoniaks durcli Uherdruck ver- 
wirklicht habe. Besclireibung der NH3-Synthese bei 1000 at. (Cliimie et Industrie 
11. 1055—64.) B e i i r l e .

Daude, Neuere Verfaliren zur Herstellung von Entfarbungskolile. Zusammen- 
fassende Betraclitung an Hand der Patentsohriften. (Dtsch. Zuckerind. 4 9 . -688 
bis 691.) EUhle.

W . Ekhard, Uber hochaktive Entfarbungskohlen. Bericht iiber den Inhalt der
D. E. P. 297345 .(C. 1917. II. 345) u. 377523 (C. 19 2 3 . IY. 360), ;368519 (C. 1923 . 
II. 837), 389561 (C. 1924 . I. 1436). — Abfallprodd. der Stiirkefabrikation (Pulpę, 
Fruchtwasser, yerdorbene Kartoffeln) eignen sieh ais Ausgangsraaterial fiir Ent-
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farbungskohlc. (Ztsclir. f. Spiritusindustrie 47. 227. Forschungsinst. f. Stiirkcfabr. 
u. Kartofłeltrockn.) A. R. F. H e s s e .

—, Die fabribnapige Darstellung von Jodkalium. Beschreibung der Fabrikation 
iiber Jodeisen. (Chem.-Ztg. 48. G22—24.) J u n g .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rb., 
Abscheidung des Schwefels aus Schicefelicasserstoff. Man beliandelt 1I2S im Gcmisch 
mit Oo oder Luft mit poroser oder aktiyierter Si02. Man kann bas. Stofte (Aminę, 
NH3) oder S02 enthaltCnde H2S-Gase, in letzterem Falle olme Beimiscliung yon CK. 
oder Luft, ebenfalls in dieser Weise zersetzeu. (F. P. 573184 yom 16/11. 1923, 
ausg. 19/6. 1924. D. Prior. 20/11. 1922.) K a u s c h .

A. Worsley, Isleworth, Middlescs, Elektrolgse. Unterschweflige Saure wird 
durch katliod. Red. einer ubersiitt. Lsg. von S02 erzeugt bei erhohtem Druck u. 
unter Kuhlung des Elektrolyten. (E. P. 218347 yom- 3/2. 1923, ausg. 31/7. 
1924.) K a u s c ii.

Verein fiir chemiaehe nnd metallnrgische Produktion, Aussig a. E., ller- 
stellung chemisch reiner SchcefeUćiure. (D. R. P. 400423 K I. 12i yom 1/7. 1922, 
ausg. 7/8. 1924. — C. 1924. II. 1260.) K a u s c h .

A. W. Cowburn, Manchester, Schwefelśaure. Die Hitzc der Sehwefelbrenner 
wird zum Konzentrieren von H2S04 in kaskondenformig angeordneten Sclialen in 
dem zum Gloyer fuhrenden Kanał durch dariiberstreichende Gase yerwendet. 
(E. P. 218694 yom 10/1. 1923, ausg. 7/8. 1914.) K a u s c h .

Edouard Urbain und Paul Verola, Frankreicli, Konzentration der von der 
Schioefelsaurcanhgdridfabrikation herriihrenden S02-Abgase. Man yerwendet mehrere 
(Ditfusions-) Membranen, durch die man dic Gase liindurehschickt. (F. P. 572898
yom 23/1. 1923, ausg. 14/6. 1924.) K a u s c ii.

Hurt Engineering Corporation, New Y ork, iibert, von: G. F. Hurt, 
New York, Behandeln von Gasen mit Fliissigkeiten. Bei der Behandlung yon 
Gasen u. Dampfen, z. B. bei der ILSOf-Herst. wird ein Teil der Fl. durch einen 
Gasstrom in Regenform iibcrgefuhrt. (E. P. 218610 yom 11/12. 1923, Auszug 
yeroff. 27/8. 1924. Prior. 3/7. 1923.) K a u s c ii.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Christiania, Iiatalgsatoren 
fiir die Ammoniaksgnthese. Man behandelt Yerbb. der Metalle der Fe-Gruppe mit 
Cyaniden in Ggw. yon fl. wasserfreiem NH3, befreit das erhaltene Prod. yon uber- 
schiissigem NII3 u. erhitzt es in einer nichtoxydierenden Atm. (E. P. 218992 vom 
21/6. 1924, Auszug yeroff. 3/9. 1924. Prior. 14/7. 1923.) K a u s c h .

Societe de Fours ^ Coke et d’Entreprises Industrielles, Frankreicli, 
Ammoniuriisulfat. Das in iiblicber Weise durch Siittigen von H_,S04 mit NIL, ent- 
standene (NH.,)2SO., wird in ein AbtropfgefaB Ubergefiihrt. Dic Mutterlaugc gelangt 
in den Siittiger zurttek, das Salz kommt in eine Trockenyorr., in der es der Einw. 
eines mit uberschussigem NH3 beladenen Luftstroms ausgesetzt wird, der anhaftende 
U„SO.( in (NH4)2S04 yerwandelt u. W. yerdampft. Der nocli NH3 entlialtende 
Luftstrom wird zum Siittiger geleitet, wo sein Gelialt an NHa in (NH4)2S04 ver- 
wandelt u. sein Energiegebalt zum Riihren benutzt wird. (F. P. 571288 yom 29/9.
1923, ausg. 14/5. 1924.) KOnLiNG.

Friedrich Fichter-Bernoulli, Basel, Ammonpersulfat. Man laBt F-Gas auf
eine NH4HS04-Lsg. einwirken. (Schwz. P. 104906 vom 16/6. 1923, ausg. 1/7.
1924.) K a u s c ii. 

Friedrich Fichter-Bernoulli, Basel, Kaliumpersulfat. Man laBt F-Gas auf
eine KIIS04-Lsg. einwirken. (Schwz. P. 104564 yom 16/6.1923, ausg. 1/7.1924.) ICau. 

W olf & Co., Pulver- nnd Sprengstoflf-Fabrik (Erfmder: Heinrich Hampel),
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Walsrode, Haunover, Ilerstcllung von Kalisalpełer aus Kalirohsalzen nach D. R. P. 
335819 (C. 1921. IV. 107) durch Umsetzung des iu den Rohsalzen euthaltenen KC1 
mit Mg(NOs)2 oder Ca(N03)2, dad. gek., daB man die Auswascliung des in der 
zweiten Krystallisation entstehenden Doppelsalzcs, die Zerlegung dcrselben u. das 
Einriihren des dabei eutsteheuden KC1 in dic Salpetermutterlauge in drei hinter- 
einanderliegenden Deckoperationen ausfuhrt. (D. R. P. 401202 KI. 121 vom 11/9.
1921, ausg. 29/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 399464; C. 1924. II. 1501.) K a u s c h .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Cie., Leverkuscn b. Koln a. Rh., 
Aktwes Kieselsdurcgel. Man fiillt Alkalisilicatlsgg. durch SSure u. preBt das er- 
haltcnc Si02-Gel vor oder nach dem Wasehen. Man kann auch unl. Silicate mit
HC1 behandeln, wasehen, trocknen u. pressen. (F. P. 572959 yom 26/9. 1923,
ausg. 16/6. 1924. D. Priorr. 4/10., 2/7. u. 3/9. 1922.) K a u s c h .

Georges Carteret und Maurice Devaux, Frankreich, Titanoxgd. Man liiBt 
in einem Ofen 0 2 auf TiCl4 am besten in Ggw. feuerfester Stoffe einwirken:

TiCl4 +  2 0  =  T i02 +  4C1.
(F .P. 572890 vom 20/1. 1923. ausg. 14/6. 1924.) K a u sc h .

H. Muller-Clemm und Ges. fur Chemische Produktion, Waldhof b. Mann
heim, Entfarbungskohle. Man yerkohlt kohlenstoffhaltiges Materiał (Sulfitcellulose- 
ablaugc) u. Alkalisulfid oder Polysulfid mit oder ohne Alkalicarbonat. (E. P. 
218628 vom 19/5. 1924, Auszug yeroff. 27/8. 1924.' Prior. 5/7. 1923.) KAuscn.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Wasserstoff oder 
Gemische dieses mit Sticksto/f'. ICW-stoffe werden erhitzt u. dann zum Teil ver- 
brannt: 2CH4 +  0 2 =  2 CO -j- 4H2. Setzt man an Stelle yon 0 2 Luft zuy ent-
stehen Gemische yon II2 u. N2. (F. iP. 572857 yom 8/11. 1923, ausg. 14/6. 1924.
D. Prior. 23/11. 1922.) K a u sc h .

Mascliinenbau-Akt.-Ges. Balcke, Bochum, Verfahren wid Torrićhtung zw  
Krystallisation von Clilorkaliwnlosungen u. dgl. Verf. zum Betriebe yon Krystallisations- 
vorr., insbesondere Scheibcnkiihlern, mit melireren Zellen, in denen die zu ver- 
arbeitende Lauge durch mehrere Krystallisationszellen gefuhrt u. durcli einen 
kiinstlichen Luftzug gekiihlt wird, dad. gek., daB den mit regelbaren Zuleitungen 
ycrselicnen Krystallisationszellen W. oder yerschiedene Decklaugen des iu jeder 
der Zellen zu erzielenden Prod. entsprechenden Mengeri zugefiihrt werden. — 
Vorr., dad. gek., daB dic Einfuhrungsvorr. fiir W. bezw, Decklaugen oberhalb der 
luftgekiihlten Fliichen derart angeordnet sind, daB die auf den Flaehen sich 
bildenden Krystalle unmittelbar von den Decklaugen uberrieselt werden. (D.R.P. 
401160 KI. 121 yom 7/9. 1921, ausg. 29/8. 1924.) K a u s c h .

Paul Leon Hulin, Frankreich, Elektrolytische Gcwinnung von Natrium. Bei 
der Elektrolyse yon geschmolzenen Natriumyerbb., besonders NaOII, tritt uach 
einiger Zeit unter starker Erliitzung des Bades Verringerung der Ausbeute ein, weil 
das Na sich nicht mchr zusammenliangend an der Kathode abscheidet, sondern 
sich in feinster Form im Elektrolyten yerteilt u. mit an der Anodc gebil.deten 
OH-Ionen NaOH bildet. Diesem tjbelstand wird gemiiB der Erfindung dadurch 
begegnet, daB sobald die Yerminderung der Ausbeute bemerkbar wird, die bislierige 
Kathode auf kurze Zeit mit der Anodę zu einer Zwillingsanode yereinigt u. eine 
Hilfskathode eingeschaltet wird. (F. P. 571325 yom 16/12. 1922, ausg. 15/5. 
1924.) K O h l in g .

Solvay Process Company, Solyay, New York, ubert. von: Robert Edwin 
Cocksedge, Hartford, England, Natriumcarbonat. Man erhitzt eine Yerb. von der 
Zus. Na2C03 • 3 NaIIC03 auf Uber 100°:

2(Na2C03-3NaHC03) =  5Na2C011 +  3II,,O - f  3C02.
(A. P. 1503481 vom 31/10. 1922, ausg. 5/8. 1924.) K iuscn.



2078 H t . A n o r g a n is c h e  I n d u s t r i e . 1924. II.

Chemische Fabrik Griinau, Landshoff & Meyer Akt.-Ges., Griinau, Mark 
(Erfinder: W alter Kirchner, Griinau), Mittel zur Verldngerung der Abbindezeit von 
Stuckgips, dad. gek., daB dasselbc aus den Abbauerzeugnissen der EiweiBkorper 
(Abbauerzeugnisse der Albuminoide eingcschlossen) besteht. — Die Abbindezeit 
selbst der sogenannten Schnelłbinder oder LofFelgipsc kann olme Sehiidigung der 
Eigenschaften des Gipses beliebig yerzogert werden. (D. R. P. 401046 KI. 80b 
vom 5/12. 1922, ausg. 25/8. 1924.) Oe l k e r .

Robert Stewart und B. Laporte Limited, Luton, Bariumperoxyd. Durch 
geschmolzenes Ba(OH)2 wird bei 400—600° Luft oder 0 2 geblasen u. das entstehende 
Gemisch von Ba02 u. unverandertera Ausgangsstoff auf cin Sieb geleitet, auf dem 
das BaO, zuriickbleibt, wiihrend das fl. gehaltene Ba(OH)„ in den Oxydationsraiun 
zuruckflieBt. Gegebenenfalls konnen auch 2 Siebe ubereiuauder angeordnet sein 
u. es wird danu dcm aus dem ersten flieBenden Ba(OH), zwecks weiterer B. von 
Ba02 sauerstoffhaltiges Gas entgegengeleitet. (E. P. 217 988 vom 2G/3. 1923, ausg. 
24/7. 1924.) KO h l in g .

Rhenania Verein Chemischer Fabriken Akt.-Ges., Aachcn, Alkalien und 
Aluminiumvei-bindunge>i. Alkali enthaltende Gesteine (Phonolit, Leucit, Phonolit- 
Tephrit, Fcldspat) werden geschmolzen oder gesintert, danu h. mit W. im Des- 
integrator beliandelt u. das erhaltene Pulver mit H2S04 behaudelt. (E. P 218998 
vom 1/7. 1924, Auszug, yeroff. 3/9. 1924. Prior. 10/7. 1923.) K a u s c h .

Texas Company, New York, ubert. von Erank W. Hall, Port Arthur, Tcxas, 
Alumifyiumclilorid. Man fuhrt eine erliitzte Mischung einer Al-Verb. u. eines Reduk- 
tionsmittel in eine erliitzte Retorte u. iu diese alsdann Clj ein unter fortwahrendem 
Entzichen des Ruckstandcs u. Abziehen der Al-Cl3-Dampfe. (A. P. 1503648 yom 
15/3. 1920, ausg. 5/8. 1924.) K a u s c h .

Herman W. Scofield und John B. la  Rue, Cleveland, Ohio, Krystallinisches 
Alwniniwnsulfat. Man liiBt Lsgg. von Al2(SOJ3 auskrystallisieren, indem man sie 
einem particllcn Vakuum aussetzt u. sie heftig sd. liiBt. Es sind Vorr. yorgesehen 
u. zwar iiber der Verdampfungspfanne angeordnet, gegen die die Lsgg. getrieben 
werden u. Vorr. vorhanden, die das Salz zuruckhalten, wiihrend die Lsgg. herab- 
tropfen. (A. P. 1503603 vom 2/9. 1920, ausg. 5/8. 1924.) K a u sc h .

Amber Size & Chemical Co., Ltd., London, ubert. von: G. Mnth, Niirnberg, 
Alwniniwnsulfat. Ungebranntes Aluminiumsilicat (Kaolin), W. u. konz. II2S04 wird 
in eine Psistenform ubergefulirt u. umgcriihrt. (E. P. 218629 vom 23/5.1924, Aus
zug yeroff. 27/8. 1924. Prior. 2/7. 1923.) K a u s c ii.

A. Nathansohn, Bad Harzburg, Zinkcarbonate. Cl2 enthaltende Zn-Verbb. werden 
in Lsg. oder Suspcnsion mit Kalk u. C03 beliandelt. (E. P. 218972 vom 1/3. 1924, 
Auszug yeroff. 3/9. 1924. Prior. 9/7. 1923.) K a u s c h .

A. W ittig, Berlin, Eeinigen von Salzen des Ghroms, Molybdans, Titans, Wolframs 
und Vanadiums. Lsgg. der Salze dieser Metalle werden von As20 3 u. P  durch Zu
satz einer Zr-Verb. (Hydroxyd, Carbonat, bas. Sulfat, rohes Zr-Prod.) gereinigt. 
(E. P. 218981 yom 29/4. 1924, Auszug yeroff 3/9. 1924. Prior. 12/7. 1923.) K a u .

Dirck Coster und George Hevesy, Diinemark, Hafnium wul seine Verbin- 
dungen. Hafniumhaltiges Zirkonoxychlorid wird in HC1 gel., die Lsg. abkuhleu 
gelassen, die ausgeschicdenen an Hafnium reichen Oxycliloride werden wieder in 
li. HC1 gel. u. wieder abkiihlen gelassen,- die sich jetzt absclieidenden Oxyehloride 
sind reicher an Hafnium usw. (E. P. 572425 vom 29/10, 1923, ausg. 5/6. 1924. 
Diin. Prior. 18/7. 1923, D. Prior. 26/7. 1923.) K a u sc h .

Dirck Coster und George H evesy, Diinemark, Ilafnium und seine Verbin- 
dungen. Gemische von Hafnium- u. Zr-Verbb. werden mit organ. Saure (HCOOH) 
im tjberschuB behandelt u. die erhaltene Lsg. wird fraktioniert gefallt. (E. P. 
572976 yom 2/11. 1923, ausg. 16/6. 1924. Diin. Prior. 25/8. u. 17/9. 1923.) ICa u .
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B,obert F le se r , Frankreich, Formmasse, bestehend aus einem Gcmiscli von
1 kg KoC03 oder NaOH, 3 kg pulyerisiertem S u. 5 kg pulyerisierte Kreide. (F. P. 
573082 yom 12/11. 1923, ausg. 18/6. 1924.) K a u s c ii.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Severin Schiitz, Uber Zementfarben-Anforderungen. Bespreebung der Alkali- 

eclitheit, Wetterbestandigkeit, Liclitechtheit, Abwesenheit von Siiuren u. fremdeu 
Beimengungen, Ausgiebigkeit u. Deckkraft, Misclifahigkeit u. Verarbeitbarkeit mit 
Zement- u. Kunststeinmassen. (Farbę u. Lack 1924. 118.) St)VERN.

Thomas C. W alker jr., Mit Abwarme betriebene Trockenbfen fiir Steingut. 
Durch Skizzen erliiuterte Darst. eines durch Abwiirme gelieizten Tunneltrockeu- 
ofens. (Journ. Amer. Cerom. Soc. 7. 630—33. Los Augeles [Cal.], Los Angeles 
Pressed Brick Co.) L. M arckw ald.

C. D. Smith, Einige feuerungstechnische Fragen der Glasfabrikation. An Iland 
von Betriebserfahrungen werden eine Reihe yon Einzelheiten uber die Regulierung 
von Gas u. Luftzufuhrung u. der Regeneratortemp. gegeben. (Journ. Amer. Ceram. 
Soc. 7. 603—13. Washington [Pa.], Simplex Engineering Co.) L. Ma r c k w a l d .

Earle E. Schumacher, Beziehung zwischen der Entwicklung des Sprunges im 
Glas bei Lcitung von Elektrizitdt und der chemisclien Zusammensctzung des Glases. 
Bringt man zwei in ein Stiiek Glas gesiegelte Metalldrahte auf ein verschiedenes 
elektr. Potential, so flieCt in dem Glas Strom von einem Draht zum andern. Bei 
Tempp. unter 100° betrśigt die Stromstarke hochstens 1 Mikroamp., oberhalb 100° 
steigt sie aber sehr schnell mit wachsender Temp. Durch Polarisation nimint die 
Stromstarke mit der Zeit aber sehr schnell wieder ab. Wenn, naclidem der Strom 
einen konstanten Wert erreicht hat, die Pole umgekehrt werden, tritt der gleiche 
Effekt wieder ein, der Strom flieBt nun in entgegengesetzter Richtung. Es wird 
angenommen, daB die jeweilige Anfangsstromstiirke eine Kolie bei der Entw. der 
Sprunge im Glas spielt, u. die Anzahl der Umkehrungen, die Glas verschiedener 
Zus. aushalt, bis es springt, festgestellt. Das Bestreben zu Spriugen nimmt mit 
wachsendem Alkaligelialt u. mit wachsender elektr. Leitfiihigkeit des Glases zu, es 
ist am geringsten in Gliisern von Borsilieattyp. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
1772—77. New York [N. Y.], Americ. Teleph. and Telegr. Co. u. Western 
Electric Co.) J o s e p iiy .

J.-H. Frydlender, Plastisclie Massen mit Magnesiumoxychlorid, Xylolithe usw. 
Die fiir Herst. von Sorelzementmassen yerwendeten Ausgangsstoffe, Fiill- u. Farb- 
stoife sowie das Formen der Massen ist beschrieben. (Rev. des produits chim. 27. 
181—86.) _________ SCyern.

Charles A. Hamel, Swanton, Vermont, Marmorpolicrpulver, bestehend aus 
einem Gcmiscli von CaCOa, Oxalsiiure, Sn02, pulyerisiertem Stein u. (techn.) Cr20 3. 
(A. P. 1483224 vom 16/4. 1923, ausg. 12/2. 1924.) K a u s c ii.

Alexandre Bigot, Frenkreich, Keramische Erzeugnisse. Aschen u. eisenhaltige 
Sehlacken von Stein- oder Braunkohlen, Miill o. dgl. werden gemahlen, gegebenen- 
falls unter. Zusatz eines Bindemittels, wie Leim, Gummi, Wasserglas, Ton o. dgl. 
befeuchtet, geformt u. gebrannt (E. P. 571531 yom 6/10.1923, ausg. 19/5.1924.) Kt).

N ils W inqvist, Tollarp, Schweden, Drehrohrofen zum Brennen von Zement u. dgl. 
mit in der Drelirichtung yerjiingtcn messerartigen Vorspriingen der Ofenwand, 
dad. gek., daB der Rucken der Messer eine Rille zur Abftihrung yon Gasen be- 
sitzt. — Die Yorspriinge konnen aus Fe, Schamotte o. dgl. bestchen. (D. E. P. 
400236 KI. 80c yom 21/8. 1923, ausg. 14/8. 1924. Schwed. Prior. 8/9. 1922.) Kt).

Gk Polysius, Dessau, Brennen von Massen in zwei oder mehr Stufen, wie z. B. 
Zement, [Sintermagnesit o. dgl. mit minderwertigen u. hocliwertigen Brennstoffen,
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dad. gck. ,■ daB der Warmeyerbrauch der Vorwiirmung u. Calcinierung durcli eine 
mit minderwertigen Brennstoffen betriebene Feuerung gedeckt wird, wfihrend zur 
Erzeugung lediglich der Sintertemp. ein oder mehrere elektr. Flammenbogen dieneu, 
oder Luft oder Gase, die durch einen oder mehrere solcher Flammenbogen ge- 
driiekt oder gesaugt u. dadurch hoch erhitzt werden. — Jede der fiir sich benutzten 
Erhitzungsarten ist fiir den Yerwendungszweck besonders gecignet, so daB das 
Verf. sehr wirtschaftlich arbeitet. (D. B,. P. 400815 KI. 80b vom 2/12. 1922, ausg. 
18/8. 1924.) K u h l in g .

Adrian Gaertner, Ludwigsdorf, Schlesien, Herstellung von Zement bezie, 
zementartigen MortelbUdnem aus Brennstoffruckstanden, 1. dad. gek., daB Staubkohle 
mit den in Fragc kommenden Zusiitzen in einem stehenden Zylinder verbrannt wird, 
in den das Staubgemisch von unten nach oben eingeblasen wird. — 2. Ausfiihrung 
des Verf. in dem sogenannten Bettingtonkessel. — Es treten keine Verluste an 
Wśirmeenergie auf, jede storcude u. schadliche Einw. im Feuerungsraum seitens 
der Ruckst&nde wird yermieden. (D. B.. P. 400057 KI. 80 b vom 4/10. 1922, ausg. 
1/8. 1924.) KU h l in g .

Louis Gabriel Patrouilleau und Soc. An. Alumine et Beriyes, Frankreich, 
Zemenłe. Kalksteinhaltige Tone oder Mischungen von Kalkstein u. Ton, Kalkstein 
u. Bauxit oder yon Kalkstein, Bauxit u. Ton werden mit gepulyertem CaO u. um 
yorliandenes Fe u. Ti zu reduzieren, mit Kolilepulyer gemischt u. die Mischung im 
durch Kohle oder elektr. geheizten Kupol- oder Hochofcn geschmolzen, die Schlacke 
vom zu Boden gesunkenen Metali getrennt, sehr langsam u. gleichmaBig abgekiihlt, 
um groBe Krystalle zu erhalten, sehr fein gepulyert u. gesiebt u. durch magnet. 
Scheidung yon noch yorliandenen Metallresten getrennt. (F. P. 572162 vom 28/10.
1923, ausg. 2/6. 1924.) KOhling.

Soc. an. des Chaux et Ciments de Lafarge et du Teil, Frankreich, Schmelz-
zement. Zum Schmelzen der Zementmischung dient ein Flammofen mit gcwolbtem 
Boden u. Decke, dem das Gut durch cinen die Deckc durchsetzenden Schacht zu- 
gefiihrt wird. Nalie dem Boden befindet sieli eine Abstichoffnung, etwas oberlialb 
eine Offnung zur Einfiilirung yon BUlirstangcn o. dgl., noch etwas holier eine Diise, 
durch welche gasformiger, fl. oder gepulyerter fester Brennstoff u. Luft eingefiihrt 
wird, u. iiber dieser ein Schauloch. Dic Diise stellt dic Miindung eines Rohrs dar, 
welches von einem Ventilator mit Luft u. yon einem oberlialb angeordneten Bc- 
hiilter, gegebenenfalls mittels Forderschnecke, mit Brennstoff gespeist wird. An 
den Schacht, durch den das Gut eingefiihrt wird, kann ein Drehrolirofen u. an 
diesen ein dem Schornstein yorgelagerter Staubfiinger angesehlossen sein. Im 
Drehrohrofen wird das Gut durch die Ofengase yorgewarmt. Ein Teil dieser Gasc 
kann auch durch eine abgezweigte Leitung gefuhrt werden, um die Verbrennungs- 
luft yorzuwarmen. (F. PP. 571328 u. 571329 vom 29/9. 1923, ausg. 15/5.
1924.) K u h l in g .

Ernest Martin, Frankreich, Msenzemente. Oxyde, Hydrosydc oder Carbonate
des Eisens in Form yon Ockcr, Erzeii, Pyritabbriinden u. dgl. werden mit mehr 
ais 2 , zweckmaBig etwa 3 Molekeln CaCOs (Kalkstein) je Molekel FcjOs gemischt, 
die Mischung iu Drelirohr- oder anderen Ófen bei ctwa 1100° gegliiht u. gepulyert. 
Enthalt der Bolistofl’ Al2Os oder SiO» oder beide, so ist auBerdem auf jede Molekel 
A1,03 eine, auf jede Molekel Si02 zwci Molekeln CaC03 liinzuzufiigen. Die Zemente
binden langsam ab, sie sind gegen Meerwasser yollig bestandig. (F. P. 571572 
yom 17/9. 1923, ausg. 20/5. 1924.) KOh l i n g .

J. Broadfoot & Sons, Ltd., und J. G. B,obertson, Glasgow, PlastiscJie Massen, 
welche ais Kitt, Zement u. dgl. Verwenduug finden konnen, werden durch Mischen 
yon yegetabil. oder tier. Leim oder Fischleim, CH20, einem Fullmittel, wie Kaolin
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oder Asbcst u. einer alkal. Er de, wic Mg O, CaO, BaO, liergestellt. (E. P. 216951 
u. 216952 vom 10/3. 1923, ausg. 3/7. 1924.) Oelicer.

Antoni Gumowski, Camden, V. St. A., Wasserdiehte Ziegel. Zementziegel 
werden an der Luft getrocknet, Tonziegel gebrannt u. dann mindestens auf der 
Seite, welche den Witterungseinflusseu ausgesetzt wird, mit einer Scliellack- oder 
einer Seliicht eines anderen Lackes iiberzogen. (A. P. 1502501 vom 1/8. 1922, 
ausg. 22/7. 1924.) KOiir.tNG.

Heinrich Luftschitz, Dresden, Herstellung eines Bindemittels aus gipshalligen 
Braunkohlenaschen, dad. gek., daB moglichst kolilefreie Flugasche, wie sic z. B. den 
Ziigen u. Flugasclienfaugern o. dgl. entfallt, ohne GluliprozeB auf ZcmcntirAi\\\(M 
yermalilen wird. — Ein derartiges Bindemittel ergab nach 7 Tagen in Mortel- 
mischung 1 : 3 eine Druckfestigkeit von 103 kg/qcm u. cinc Zugfestigkeit von 
17,2 kg/qcm. (D .E .P. 400626 KI. 80b vom 17/8. 1922, ausg. 16/8. 1924.) KU.

Gerhard Kallen, NeuB a. Eh., Herstellung hoehfeuerfester Gegenstande aus 
Zirlconerde. Eohe Zirkonerdc wird mit bei Erwarmung stufenweise erweiclienden 
Bindemitteln, z. B. Wasserglas, ais nicdrigstschmelzendem Bindemittel, u. Verbb. 
von Mg, Ca u. Al, die beim Erhitzen im wesentliclien Oxyde u. Silicatc der Mctalle 
ergeben, wie Dolomit u. Feldspat, ais hoehschmelzenden Bindemitteln yermischt u. 
zu einem Brei yerarbeitet, aus dcm dann die Gegenstande geformt u. gebrannt 
werden. (D. E. P. 400966 KI. 80b vom 21/3. 1922, ausg. 25/8. 1924.) O e l k e r .

Jaeob Schmidheiny & Cie., Schweiz, Messen von O fen tempera itir en. Dic 
Messung geschieht mittels Scgcrkegel, wclclie mit einem Gewicht belastet sind, so 
daB bei der Erweichungstemp. ein plotzliehes Zusammensinken des Kegels erfolgt. 
Die belastcndc M. kann mit einem die Ofenwand durclisetzenden Metalldraht yer- 
bunden sein, welcher beim Zusammensinken des Kegels eine Anzeigeyorr. u. ge- 
gebcnenfalls andere Einriclitungen in Tatigkeit setzt, welche dic Heizung automat, 
abstellen. (P.P. 571315 vom 15/12. 1922, ausg. 15/5. 1924.) KUhling.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Bo den.
W. Daude, Neue Dungemittel. SchluB der Bctrachtung (ygl. S. 532). (Dtsch. 

Zuckerind. 49. 465—66.) E O h l e .

W eili, Wirkung mul Rentabilitat der Stiekstoffdungung' bei verschiedenen land- 
wirtschaftlichen Rulturpfianzen. Von der wurttemberg. Landwirtschaftskammcr ein- 
geleitete 3-jiihrigc N-Diingungsyerss., bei wclchen der N hauptsiichlich in Form 
von (NIDjSO., u. Ammonsulfatsalpcter angewendet wurde, aber in cinzelnen Fiillen 
auch NaNO.,, NH.,C1, CO(NIL),, CaCN2, Kaliammonsulfatsalpeter u. Kaliammon- 
salpcter zum Vergleich herangezogen wurden, zeigten, daB die Anwendung kiinstl. 
Dungemittel rentabel ist. Am lohnendsten war dic N-Diingung bei Wintcrwcizen, 
Kartoffeln u. .Kubcn. Dann folgt das Sommergetreide. Wcnigcr siclier u. rentabel 
ist dic N-Diingung bei Wicsen u. Schmettcrlingsblutlern. Bei den Geireidcartcn 
zeigte sieh Ammonsidfatsalpcter in der Mehrzahl der Falle dem (NH,)2S04 tiber- 
legen. (Ztsclir. f. Pflanzenernahr. u. Dungung B. 3. 129—66. Stuttgart.) B e r j u .

W ilhelm  Behlen, Welche Wirkung hat Stiekstoffdungung in verschiedener Form 
auf den relatwen und a bsoluten Miv e i/ig eh alt der Luzem el Dungungsvcrss. ergaben, 
daB die N-Diingung, einerlei in welcher Form, auf den relat. u. absol. EiweiBgehalt 
der Luzerne ohne EinfluB geblieben ist. (Ztsclir. f. Pflanzenernahr. u. Dungung B.
з. 326—40.) B e r j u .

E. Perotti und F. Aureli, IJbcr das Annnoniakbildungsuermdgen des Bodens. 
(Vgl. Atti E. Accad. dei Lincei, Eoma [5] 29. I. 251; C. 1921. IV. 340.) Das NH3- 
Bildungsyermogen der Ackerkrume wurde mittels 1. c. beschriebencn Verf. gemessen
и. erwies sieh ais abhiingig von der Art bezw. Hcrkunft der Proben. weniger vou

VI. 2. • 136
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der Jahreszeit, wiihrend der die Proben entnonnnen wurden. Besonders nach 
Regenfiillen war es betraclitlich erhoht, auch im Winter. Bei unbebauten Acker- 
bćiden ist das NH3-Bildungsvermogen in der gleiclien Jahreszeit scliwiiclier ais bei 
bebauten. (Atti R. Accad. dci Lincei, Roma [5] 33. I. 405—8.) Oule.

R. Perotti und G. Grandis, Uber die Messuiig der Fdhigke.it des Aekerbodens 
zur Bildung von Salpetersdure. (Vgl. vorst. Ref.) 50 ccm einer an (NH4)2S04 u. 
KjHP04 0,2%ig. Lsg-j dencn noch 1 g MgCO, zugefugt wird, impft man mit 1 g 
Ackcrerdc u. sorgt durch Eintragen yon Koksstiicken in solcher Menge, daB sie 
nicht mehr yollig vou der FI. bedeckt werden, fiir hinreichende Durchliiftung. 
Nach 25tagigem Aufbewahrcn bei 20—25° hat dic IIN 03-B. ihr Maximum erreiclit. 
Die Siiure wird dann auf colorimetr. Wege mit Diphenylamin u. 1I2S04 bestimmt. 
Das Mittel aus 4 Einzelbestst. wird ais richtiges Ergebnis angenommen. Das so 
gemessene NH03-Bildungsverm6gen der Ackerkrume yariiert betraclitlich mit der 
Jahreszeit. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. I. 408— 11. Rom.) O u le .

Clauaen-Heide, Die Folgen einer Kalkarmut im Boden. In einem sauren Ver- 
suchsbodcn wurden die Hafer- u. Kartoffelertrage um so mehr herabgedriickt, je 
groBer die (NH4)2S04-Gaben waren. Der empfindlichste Anzeiger des Siiuregehaltes 
dieses Bodcns war weiBer Senf, dessen Bestand sich um so mehr liclitete je 
groBcre (NH^SOj-Gaben ycrabreicht wurden. An Stelle des Senf uberwuclierte 
der die Siiure yertragende wilde Sporgel. (Kalk u. Mergcl 10 . 49. 1923; Ztschr. 
f. Pflanzencrnalir. u. Diingung B. 3. 180—81. Ref. M a iw a ld .)  B e r j u .

A. F. Joseph, Bodenstudien an den Wellcome Tropical Research Laboratorien
1922. Mcchan. u. chem. Analysen u. Unterss. iiber den EinfluB des Nilwassers auf 
den Salzgehalt, die Wassercapazitiit u. die [OH'] u. [H'] von Sudanbodeu. (Wellcome 
Trop. Research Lab., Chem. Sect. Pub. 26 . 12—18. 1923; Exp. Stat. Rcc. 5 0 . 316 
bis 317.) , B e r j u .

M. E. Sherwin, Bodenbchandhmg zur Beseitigung der schadlichen Wirkungen 
giftiger Stoffe in dem Uberschwemmungsgebiet von Ńord Carolina. Durch die Wrkg. 
des K  u. des Cl im Kainit wurde die Widerstandsfahigkeit der Pflanzen gegen die 
Giftwrkg. der Fe-Verbb. in einem Ticfmoorboden mit 90% organ. Substanz we- 
sentlich gestiirkt. Cl fordert die Aufnahme des Iv iu den Pflanzen u. Na verbindet 
sich mit den Nitraten zu einem nichtgiftigen stimulierenden Pflanzenniihrstoff u. 
vcrmindert durch seine Yerb. mit HN03 die 13. von Fe(N03)3. P20 6 yerzogerte 
den Eintritt von K in die Pflanzen u. vermelirte die Anhiiufung von giftigem Fe. 
Eine direkte Bezichung der Kalkwrkg. zu dem nach der Methode von V e it c h  be- 
stimmten Kalkbedarf scliicn nicht zu bcstelien. (Journ. Elisha Mitchell Sci Soc.
3 9 . 43—48. 1923; Exp. Stat. Rec. 5 0 . 320.) B e r ju .

M. K. Leval't-Czerskie, Osmotischer Druck der Bodenlosung. Vf. folgert aus 
seiner krit. Untcrs. der Yeroffcntlichungen anderer Autoren, daB der osmot. Druck 
der Bodcnlsgg. der Gęfrierpunktacrniedrigung proportional ist, u. daB die von 
Sc h il l k r  entw. Formel fiir den osmot. Druck von Bodcnlsgg. ungenau ist. (Zhur 
Opytn. Agron. 1920 u. Soobshch. Otd. Pochvoved. Selsk. Khoz. Uelien Kom. Naród. 
Komis. Zcmled. 32. 11 S. 1921; Exp. Stat. Rcc. 50. 317.) B e r j u .

Henrik Lundegardh, Uber die Interfercnzuńrkung von Wasserstoffionen und 
Neutralsalzionen auf Keimung und Wachstum des Weizens. Vcrss. iiber den EinfluB 
der [H'] des Bodens fur sich u. bei Ggw. yon CaCl2, KC1 u. NaH2P 0 4 auf die 
Entw. des innerhalb 10—14 Tagen nach dem Keimen wachsenden Weizcn ergaben 
ahnliche Erscheinungen, wie sie vom Yf. (vgl. Biocliem. Ztschr. 146 . 564; C. 1924 .
II. 680) bei Giberella Sanbinetii beobaclitet wurden. Die Schiidlichkeit einer zu 
gro Ben [H-] bezw. der Al’" wurden zum Teil durch die Interferenz der Ca'', K' u. 
Na'yerringert. (Biochem. Ztschr. 149. 207—15. Ifalland Yadero, Schweden.) B e r j u .
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M. Sreenivasaya, M. Venugopalan und C. Somayajalu, Vorlaufige Notiz 
iiber Topfhdturcersuche mit Cajanus imlicus ais Wirtspflanze. Das Wasser- 
bedurfnis der Pflanzen u. dic Wrkg. von P20 6 u. wurde untersucht. Mit 
Superphosphat wurde die hocliste Ausbcutc an Stocklack crzielt. Acacia Farnesiana 
eignet sich besser fiir Topfverss. (Journ. of thc Indian Inst. of Science 7. 114 
bis 119.) SOYERN.

M. Sreenivasaya, Yergleicliende Chemie der Wirtspflanzen fur Schellackkultur. 
Unters. einer Reihe von Pflanzen. Ais ideale Wirtspflanzen werden bezcichnct. 
Acacia farnesiana u. Shorea talura. (Journ. of tbe Indian Inst. of Science 7. 120 
bis 125.) SOy e r n .

E. S. Salmon und H. Wormald, Eine sichere Methode den Weiżeńbrand zu 
verhiiten. Mit 1 gal Formalinlsg. 1 : 480 werden 2 bu Wcizcn yollstiindig durch- 
trankt u. die aufgchaufelte Saat mit feuebten Siicken 4 Stdn. lang bedcckt, bierauf 
ausgebreitet u. nach dem Trocknen, sobald wie moglicli ausgesiit. (Journ. Min. 
Agr. [Gt. Brit.] 29 . 722—28. 1922. Exp. Stat. Eec. 5 0 . 245—4G.) B e r j u .

August R ippel, Uber einige Frcigen der Oxydation des elementaren Schwefels. 
Es wird gezeigt, daB durcli Zusatz von NH3 zu Boden u. dic dann eintretende B. 
von Nitrat. auch die Oxydation von S sehr gefiirdert werden kann. Kraftige Oxy- 
dation von S wird bewirkt durcli Aspergillus niger u. Oidium lactis, niclit aber 
durch Azotobacter cliroococcum unter den gewiihlten Bedingungen. Diese Fiihigkeit 
kann daber systemat. zur Cbarakterisierung groBcr Gruppen niclit verwertet werden. 
Sie diirfte wolil den meisten, wenn niclit allen aeroben Organismen unter geeigneten 
Bedingungen zukommen. Es wird die Frage aufgeworfcn, ob die Wrkg. des S bei 
Bekśimpfung des Mehltaus auf B. von H 2S 0 4 durch den Pilz beruht. (Zentralblatt 
f. Baktcr. u. Parasitenk. IT. Abt. 6 2 . 290—95. Gottingen, Inst. f. landwirtsch. 
Bakteriol.) S p ie g e l .

Prigge, Zwei Todesfalle bei Entwesung mit Zyklon. AnliiBlich der Vergiftung 
zweier Leute bei einer Ungeziefervertilgung durch Zyklon werden Erganzungcn 
zu der amtlichen Verordnung iiber die Schadlingsbekampfung mit liochgiftigen 
Stoflen vorgeschlagen. (Desinfektion 9 . 99—101. Wiesbaden.) S p l i t t g e r b e r .

T. J. Headlee und W. Rudolfa, Einige Gesichtspunkte fiir die llerstellung von 
Nicotinstaub. Die Wrkg. des Nieotinstaubes wird wescntlicli yon den Nicotiu- 
triigern bedingt, durch dereu EinfluB auf die Yerdunstungsgeschwindigkeit des 
Nicotins. Gcmiscbte reine minerał. Triiger fordern die Vcrfluchtigung des Nicotins 
des Nicotinsulfates wic des freien Nicotins besser ais kolloide Nicotintragcr, wie 
z. B. Ton, .wenn dic Partikel der krystallin. Triiger nieht zu klcin sind. Dic 
Nicotinentw. im schwefelsauren Nicotin wird durch chem. Aktiyatoren beschleunigt. 
Die besten Ergcbnisse wurden mit CaC03 +  MgCOs erzielt. Auf die Verfliich- 
tigung des reinen Nicotins liabcn chem. Rkk. kcinen EinfluB; liier ist nur die 
Struktur des -Triigers maBgebend. Fiir das Bestauben der Obstbaume wird cin mit 
Nicotinsulfat impriigniertes Gemiscli von Ca(OH)2 u. 10—30% Dolomit cmpfolilen. 
Da nur das gasformigc Nicotin das wirkende Agenz gegen die Blattlause ist, sind 
die Verstaubungsmittel die geeignctsten, aus welchcn in der Zeiteinheit sich die 
groBten Nicotinmengen vcrfluchtigcn. Durch Tau, Rcgen u. niedrige Temp. wird 
dic Wrkg. der Bestiiubung abgeschwiicht. (New Jersey Stas. Bid. 381. 5—47. 
1923; Exp. Stat. Rec. 5 0 . 254—55.) B e r j u .

M. J. Tinline, Vermclie mit Schafen an der Scott Experimental Station. Vf. 
fand, daB durcli Ycrmischung des yerabrcichten NaCl mit 2% E J  niclit nur die 
Kropfkrankheit der Lammcr yollstiindig yerhutct wurde, sondern die geworfenen 
Liimmer yiel sebwerer waren, ais die Liimmer der Muttertierc, welche die gleiche 
Nahrung aber ohne KJ-Gaben erhalten liatten. (Canada Exp. Farms Scott (Sask.) 
Sta. Rpt. Supt. 19 2 2 . 10— 12; Exp. Stat. Rec. 5 0 . 371.) B e r j u .

136*
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F. W. Parker und J. W. Tidmore, Eine Abiinderung der Bestimmung der 
Bodenacidital nach Truog (ygl. T ru O G , Journ. Ind. and En gin. Chem. 8. 341; 
C. 1918. I. 468). Fiir die Unters. werden statt 10 g 20 g Boden abgewogen u. 
3 Min. gekocht. Die entw. IĘS-Menge wird genauer durch Titration mit n. J-Lsg. 
ais mittels Pb - Acetatpapier bestimmt. (Soil Soi. 16. 75—78. 1923; Exp. Stat. Rec. 
5 0 . 203.) B e r j u .

E. Giinther, Die Bedeutung der Kalkdungung fur die deutsche Landwirtschaft 
und die hierzu erforderliche Bodemmłersuchung. Darlegung der Wechselbeziehungeu 
zwisclien Boden u. CaC03, auf welchen dic bodenyerbessernde Wrkg. des letztereu 
berulit. Wird bei der Best. der Kalkbedurftigkeit der Boden mittels der Comber- 
schen Methode an Stelle des A. 80%ig. Aceton yerwendet, so werden auch die 
Bkk. um den Neutralpunkt mit jeder Abstufung genau angezeigt, was bei A. nicht 
der Fali ist. (Ul. Landw. Ztg. 43. 184. 1923; Ztschr. f. Pflanzencrnahr. u. Dungung
B .  3. 180.) B e r j u .

Engels, Die Priifung der Neubauerschen Methode zur Bestimmung der leicht 
aufnehmbaren Pflanzennahrstoffe Phósphorsaure und Kali im Boden durch eigene 
Versuche in Weihenstephan. D u r c h  d i e  N a c h p r u f u n g  d e r  N e u b a u e r s c h e n  M e t h o d e  

( y g l .  N E U B A U E R  u .  S C H N E ID E R , Z t s c h r .  f .  P f l a n z e n e r n ś i h r .  u .  D u n g u n g  A. 2. 329;
C. 1924 . I. 954) durch GefiiB- u. Diingungsyerss. in Yerb. mit Bodenunterss. u.
durch die Unters. yon aus der Prasis cingesandten Boden wird die Brauclibarkeit 
dieser Methode bestStigt. (Erniihrung d. Pflanze 2 0 . 113—14.) B e r j u .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metali verarbeitung.
N. H. Gellert, Reinigung von Ilochofengas auf elektrischem Wege. Auszug 

eines Yortrages. Vf. erortert zusammenfassend dieVerlustc in ihrer wirtschaftUchen 
Bedeutung, die entstelien, wenn man die latente u. wahrnehmbare Hitze eines 
Gases durch ungeeignete Entstaubungsyerff'., z. B. durch Wasehen mit W., ver- 
loren gelien liiBt. (Iron Age 114. 502—3.) R uiile .

Gilbert T. Morgan und J. D. Main Smith, Abscheidung von Cobalt aus 
Nickel-Eisenerzen durch das Purpureo-Cobaltcldoridverfaliren. Vff. haben dieses seit 
langem bekannte Verf. yerbilligt durch Wiedergewinnung des NH3 u. damit seine 
Anwendung im groBen ermoglicht; die Ausbeute an Purpureo - Cobaltchlorid, 
[CoCl, 5NII^ICL, schwankt gewolmlicli zwischen 94—95% der theoret. Freies u.
gebundenes NH3 wird leicht durch Kochen mit CaO-Mileh wiedergewonnen, wobei 
Co (Oli)., ausfallt u. CaCl2 'in Lsg. geht. In NH3 1. Metalle, wie Ni u. Cu stiiren 
nicht, in NIT3 unl. Metalle konnen durch Filtrieren nach der Oxydation entfernt 
oder aus dem Prod. durch verd. HC1 herausgel. werden. Nur Rh u. Ir, die 
almliche Aminę bilden, konnten im Endprod. zugegen sein; sic sind aber lcicht 
yom Co zu trennen, falls sie im Erze yorhanden sein sollten. Co-Ni-Erze mit 
hohem Gelialtc an Ni werden gewohnlich nach dem Mondselicn Carbonylyerf. auf 
Ni yerarbeitet, bei dem sich Co in den Riickstitnden anreicliert; Erze mit hohem 
Gelialte an Co werden yorziiglich nach dem Wigginschen Verf. auf Co yerarbeitet; 
das danacli gewonnene CoO enthalt aber stets noch Ni. Dagegen kann analyt. 
reines CoO prakt. ąuantitatiy nach dcm Purpureocobaltcliloridyerf. erlialten werden, 
u. es beeintraelitigen 5—50% Ni nicht die Reinlieit des CoO. In den Ablauffll. 
vom Nd. des Purpureosalzes sind noch 5—6% des ursprunglichen Co-Gehaltes, 
samtliclies Ni u. NH4C1 enthalten; nach Wiedergewinnung des NH3 daraus durch 
Kochen mit CaO-Mileh konnen dic gemischten Oxyde des Go u. Ni je naeli dem 
Co-Gehalte entweder fiir sich auf Co yerarbeitet oder mit den Erzcn yereinigt 
werden. Das beschriebene Verf. wird in 4 Stufen ausgefiihrt: Lsg. des Erzes, 
Entfernung des As, B. der unl. Co-Verb. u. dereń Zers. zu CoO. Beim Kochen 
des cale. Erzes (der Speifle) mit konz. HC1 gehen' Co- u. Ni-Peroxyd in die
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niedrigeren Chloride iiber; das sich dabei bildende Chlor oxydiert Ferriarsenid zu 
Ferriarsenat, das in Lsg. blcibt u. daraus durch Neutralisieren u. Kochen gcfiillt 
wird. Die B. der Co-Yerb. besteht in der Zugabe von 6 Molekulen NH3 auf jedes 
MolekUl CoCL,, der gleichzeitigen Oxydation u. Hydrolyse des Hexamminoeobalto- 
salzcs zu dem Aquopentamminocobaltisalze u. der Umsetzung dieses mit h. NIT, Cl 
zu dem unl. Purpureosalze. Dieses Salz wird leicht zers. durch Kochen mit 
Alkalien oder CaCO, unter Fiillung von Co(01I)2. An 3 Beispielen wird die Aus- 
fuhrung des Verf. eingehend besprochen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 3 . T. 131—33. 
Birmingham.) RtJHLĘ.

Frederick C. Nonamaker, Technologie des Zirkoniums und seiner Verbindungen. 
Zusammenfassung iiber Darst., Eigenschaften u. techn. Verwendung des Zr u. seiner 
Yerbb. insbesondere des ZrOr  (Chem. Metallurg. Engineering 31. 151—55. Glou
cester [N. J.] Welsbach Co.) B e i ik le .

E.. Beck, Duraluminium. Der Vf. gibt einen zusammenfassenden Uberblick 
iiber die Geschiclite, mechan. Eigenschaften, der Hartesteigerung beim Veredlungs- 
vorgang, Methoden der Verarbeitung u. Verwendungsm6glichkeiten des Duralu- 
miniums. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 122—27. Diirener Metallwerke, Rlild.) B e .-R o .

G. Masing, Zur Konstitution des Messings. Ausfuhrlichere Wiedergabe der 
friiheren Vers8. (Vgl. Wissenschaftl. Verofi'entl. aus dem Siemenskonzem 3. 240;
C. 1923. III. 1507.) Eine Anwendung der vom Vf. zum Nachweis der ^-Krystalle 
verwendeten Diffusionsmethode bei Al- u. Sn-haltigem Sondermessing, bei welchem 
der Zerfall der (̂ -Modifikation bei der Abkuhlung mit Sicherheit nachweisbar ist, 
ergab bei den Diffusionsverss. bei tieferer Temp. auch keine B. der ais /?-Messing 
angesproclienen Krystallart, was dcm Yf. ais Stiitze fiir seine SchluCfolgerung er- 
seheint. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 96—98.) B e c k e r - R o s e .

Klaus Hanser, Blei und Zinn in Messing Ms 60. Yf. bestimmt den EinfluB 
des Sn u. P6-Gehaltes in Sondermessing auf die mechan. Eigenschaften u. auf das 
Gcfiige der betreffenden Legierung. Die Proben enthielten mit kleinen Abweicliungen 
nach oben u. unten 60% Cu, wiilirend der Pb- u. Sn-Gehalt von 0 bis 2% variiert 
wurde. Die Festigkeit zeigte Hoclistwerte bei folgenden Zuss.: 0% Pb, 1,4% Sn,
0,83% Pb, 1,0% Sn, 0,97% Pb, 0,5% Sn. Aus den im einzelnen erorterten Iiin- 
fliissen dca Sn- bezw. Pb-Gehalts auf die physikal. Eigenschaften der WerkstofFe 
ergeben sich fiir diese folgende Zuss.: hohe Festigkeit, mittlerer Anspruch an 
Dehnung bei liochstens 1 °/u Sn, 0,5% Pb. Hohe Festigkeit, geringe Dehnung, gute 
Bearbeitbarkeit bei liochstens 0,5% Sn, 2% Pb. Zaher Workstoff. wenig Sn, 
liochstens 1% Pb. Die Unters. des Gefiigebildes ergab, daB Pb allein in geringer 
Konz. im Messing 1. ist. Doch bestehen hieriiber verscliiedene Ansichten. Bei 
Anwesenheit beider Legierungsbestandteile wird die Losliclikeit von Pb durch die 
gleichzeitige, Anwesenheit von Sn herabgesetzt. So wird z. B . bei einer Konz. von
1,02% Sn sclion Pb bei 0,33% abgescliieden, wiihrend Sn in Lsg. bleibt. (Ztschr. 
f. Metallkunde 16. 91—̂ 95. Osnabriicker Kupfer u. Dralitwerk.) B e c k e ii-R o s e .

F. M ylius, Thermische Proben fiir Aluminium-Diuinblech im Reagensrohr. Vf. 
erweitert die „therm. IICl-Probe“ auf Al, wclclie auf Messung der Warmeentwieklung 
bei der Auflosung von yerschiedenen Al-Sorten in verd. HC1 beruht auf Al-Diinn- 
bleche, bei denen die ubliclie Methode der Tiefatzung nicht anwendbar ist. Denn 
einmal werden die Bleehe durch die Tiefatzung giinzlich zerstort, andererseits aber 
gewinnt mit abnehmender Dicke des Bleches die passive Oberfliichensehicht groBeren 
EinfluB auf die Haltbarkeit des Metalls. Vf. verwendet nun zur Prufung von 
Al-Diinnblecli eine Flacliiitzmethode, indem er die zur vergleiehenden Prufung zu 
verwendenden Al-Blechsorten in kleinen Rollen von 200 qmm Oberfliiclie in einem 
Reagensrohr mit 5 ccm 4%ig. IICl iibergieBt. Ais MaB fiir den Angriff dient die
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erreichtc Hoehsttemp,, welebe thermometr. gemessen wird, in Abhangigkeit von der 
Reaktionszeit. Diese Methode wurde an drei yerscbiedenen Al-Bleehen gepriift. 
Dabei zeigte sich, daB gewolmliches k. gewalztes Al-Blech, das beim Auflosen in 
HG1 eine lebhafte Triibung ergab, den stiirksten Angriff bei der stiirksten Reaktions- 
geschwindigkeit erfulir. Die beiden VerfF. der Tief- u. Flachatzung unterseheideu 
sich dadurch yoneinander, daB im ersten Fali die Rk. stiirker yerlituft u. eher das 
Maximum erreicht. — Weiter kann diese „HCl-Dezimalprobe“ zur vergleichenden 
Priifung der oxyd. Deckschiebten auf ihre Siiurebestiindigkeit Yerwendung finden. 
Analog kann dureh Ersatz der HC1 durch 1-n. NaOH eine „therm. Natronprobe“ 
zur Prufung der Deckschichten auf Alkalibestiindigkeit yerwendet werden. — Die 
porosen natiirlichen Deckschichten lassen sich durch mehrtagige Beliandlung mit 
dest. W. yerstiirken, wenn man das Blech bei 80—100° liingere Zeit darin liegen 
liiBt. Durch Temperaturerhohung tritt eine Umbildung der zuerst ansebeinend 
porosen u. amorplien Hydroxydschicht ein, indem sich langsam ein krystallisiertes 
Tonerdehydrat bildet, welclies eine groBere Schutzwrkg. ausiibt. — Aucli die 
Korrosionserscheinungen an der Oberflache yerlaufen bei der Flachatzung an 
Blechen in demselben Sinn wie bei der Tiefiitzung an kompakten Stucken. (Ztschr. 
f. Metallkunde 16. 81—90.) B e c k e b .

P. Lieber, Belasłungsdauer bei der ITartepriifung weicher Metalle (Lagermetalle). 
Vf. bestimmt nach der Kugeldruckprobe die Hartę von Lagcrmetallen bei yer- 
schicdener Belastungsdaucr. Es ergab sieli, daB die bei der Hartcprufung von 
Eisen u. Stahl yerWendete Bolastungsdauer von l/2 Min. bei weiehen Metallen niclit 
ausreicht, um vergleiclibare Werte zu erbalten. Hier muB die Zeit auf mindestens 
3 Min. ausgedebnt werden. Die aus der Eindruckstiefe berechneten Harten sind 
bei weiehen Metallen hoher ais die aus dem Durclimesser des Kugeldrueks be- 
rcchncten Zahlen. Die Ursaclie liegt hier in der B. eines Randwulstes. Bei ver- 
schiedenen Materialien ist bei yergleichenden Hiirtemessimgen die Berechnung der 
Hiirte aus der Eindruckstiefe yorzuziehen. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 128—31. 
Chem. Tcclm. Reiehsanstalt.) B e c k e e -R o se .

E. Jimeno und G. del Fresno, Priifung der Makrostruktur von Schweifsstelleii 
bei Strafienbahnschienen. (Vgl. Anales soc. espanolaFis. Quim. 21. 181; C. 1923 . IV. 
827.) Makrograph. Unterss. sind neben den mikrograpli. nielit zu yernachliissigen, 
da sie' schnell u. sieher die Ilomogenitiit des Materials zu priifen erlauben. Die 
friiher mikrograpli. untersuchten Stiicke werden poliert u. meist mit Ammonpermlfat- 
lsg. (1 : 10) 1—2 Min. behandelt (Reiben mit einem getriinkten Wattebauscli). Dies 
Reagens ist der ammoniakal. CuCl2-Lsg. iiberlegen. Aueli bei makrograpli. Prufung 
ergibt sich, daB das mit huherer Temp. u. C-Elektroden arbeitende Tudoryerf. weniger 
bruchfeste Verbb. gibt ais das Quasiarc-Verf., daB aber beide dem Thermityerf. 
uberlegen sind; denn dieses ftihrt zu starken Inhomogenitaten innerhalb der Schienc. 
(Anales soc. espanola Fis Quim. 2 2 . 246—55. Oyiedo, Uniy.) W. A. R om .

M. Pirani und K. Schroter, Elckirohjtisehe Fonngebiuig von harten metallischen 
Gcgcnstiinden. Vff. haben ein Vcrf. ausgearbeitet, um schwer bearbeitbaren 
Materialien wie Wolframcarbid, Werkzcugstiihleu, Zichsteinen elektrolyt. die ge- 
witnsehte Form zu geben. Die abzuiitzendc Substauz wird in einem Trichter ais 
Anodę yerwendet, u. steckt bis zu der Holie, bis zu weicher die Abiitzung statt- 
finden soli, in einer Isolierfl., z. B. Tetrachloriithylen. Dariiber befindet sich die 
Elektrolytlsg., z. B. NaOIi, in welebe die Katliode tauclit. Bei StromsehluB erfolgt 
das Abiitzen so lange, bis die Oberflache des abzutragendeu Korpers das Niyeau 
der Isolierfl. erreicht hat u. yon dieser bedeekt wird. So erzielt man glatte Flachen. 
Locher werden dadurch liergestellt, daB eine Glaseapillare, in der sich die Katliode 
befindet, lose $uf den zu durchbohrendeń Gegenstand gesetzt wird. Bei der Elek-



1924. II. H VII1. M e t a ł l u e g i e ; M e t a l l o g r a p h ie  u s w . 2087

trolyse seukt sich dann die Capillare allmiihlieh in das angeiitzte Locli des Gegen- 
standes hinein. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 132—33.) B e c k e r -R o se .

TJlick R. Evans, Die Korrosion von Kupfer und Kupferlegierungen. Vf. hat 
seine fruheren Unterss. (Chemistry and Ind. 43. 222; C. 1924. I. 2738) auf Elektrolyt- 
kupfer u. auf Messing, enthaltend 03,80% Ca, ausgedelint. Es kann diinach ortlich 
besehriinkte Korrosion erfolgon infolge der yorzugsweisen Entfernung von Cu- 
Salzen von gewissen Stellen der Oberfliiche oder durch yerschieden starkeu Zutritt 
von Luft; ferner durch Beriilirung mit einem leitenden Korper oder durch Ver- 
letzungen eines sehutzenden Uberzuges. Im ersten Palle entstelit infolge des Weg- 
lćisens von Cu-Salzen eine Konzentrationszelle; die Stellen geringer Konz. werden 
dabei zu Anoden u. erleiden Korrosion. Die Entfernung der Cu-Salze kann er- 
folgen durch holie ortliche Wassergeschwindigkeit (ais Beispiel wird die Korrosion 
eines auBerlieli gekiihlten Kondenserrolires gerade gegenUber dem Kiihlwasser- 
einlauf besprochen) oder durch die Einw. der Scliwerkraft oder von Capillaritiits- 
kriiften (z. B. Angriff in der Wasserlinie beim Eintauchen in verd. Siiuren). Im 
zweiten Falle versehieden starker Beluftung werden die Stellen, die vor der Einw. 
des 0 2 geschiitzt sind, zu Anoden u. erleiden Korrosion. Verschiedenartige Be- 
liiftung kann eintreten, wenn fremde Korper auf der metali. Oberfliiche haften 
(z. B. Sand oder Kesselstein auf Kondenserrohren), wo Tropfcn einer PI. auf einer 
trockenen metali. Oberfliiche haften u. wo die Oberfliiche uneben ist (z. B. Kratz- 
stellen infolge Beliandlung mit Schmirgel). CuCl2, das Erzeugnis der Korrosion, 
schiłtzt, wenn es einmal gebildet ist, das darunter liegende Metali vor der Einw. 
des 0 2 u. bofórdert somit die Korrosion. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 127 
bis 131.) ___  ROh l e .

Jean Lambert Goossens, Frankreich, Austreiben der Kohlensdure aus Eisen- 
crzen. Die earbonat. Eisenerze werden mit der erforderliclien Menge Kohlepulver 
u. 10—50°/o Pyritasclie gemiseht u. in einem Schachtofcn gegluht. Hierbei werden 
sowohl die Carbonate wie die Pyritasehen, letztere unter Abgabe der vorhandenen 
Reste von Seliwefel in Pe20 3 yerwaudelt, u. die Pyritasehen zugleicli in schwammige 
zusammenhiingende MM. verwandelt. Die Erzeugnisse werden im Hochofen auf 
metali. Pe verarbeitet. Der Brennstoffaufwsmd ubersteigt nicht den fiir das Aus- 
treiben der C02 aus dem Carbonat allein erforderliclien. (F. P. 571986 vom 16/10.
1923, ausg. 27/5. 1924.) KOiiling .

Percy R. Middleton, iibert. an: John C. Lalor, New York, Roaten sulfidischer
Kupferciscnerze. Das Rosten erfolgt zunaclist bei einer so niedrigen Temp., daB 
der Seliwefel sieli nicht entziindet u. die Ilauptmenge des Cu u. Fe in Sulfat ver- 
wandelt wird. Ilierauf wird dic Temp. gestcigert, wobei vollige Sulfatisierung 
der Metalle, Zersetzung des gesainten Eisensulfats u. schlieBlich aueh eines Teiles 
des CuS04 erfolgt. Das Erzeugnis wird mit verd. H2S04 ausgelaugt u. die Lsg. 
elektrolysiert. (A. P. 1478790 yom 23/12. 1920, ausg. 25/12. 1923.) KttnriNG.

Richard W alter, Nurnberg, HersteUung von Legierungen aus Metallen der 
Eisen- und Cliromgruppe mil Silidum, nacli Patent .341793, dad. gek., daB dem 
Sclimeizgut, z. B. der Gattieruug des Kupolofens, aus Si oder Ferrosilieium u. 
kohlenstoffarmem Fe bestehende Fonnlinge zugesetzt werden, die in an sich be- 
kannter Weise liergestellt sind. — Das in den Formlingen enthaltene Si braueht 
zur Yerflussigung wesentlicli geringere Zcit ais bei Si enthaltenden bekannten 
Formlingen u. ist deslialb den sehadlichen Einfliissen der oxydierenden Ofengase 
weniger lange ausgesetzt. (D. R. P. 400138 KI. 18b vom 7/10. 1919, ausg. 1/8;
1924. Zus zu D. R. P. 341793; C. 1921. IV. 1322.) KChling.

Erich W etzel, Leipzig, Yakuum-Raffination fiir Zink und andere Metalle,
dureli Dest., 1. dad. gek., daB ein indifferenter Gasstrom yon niedrigem Druck



iiber die Mctalloberfliiclie gefiihrt wird. — 2. dad. gek., daB das entstandeue Ge- 
misch von Metalldampf u. iudifferentem Gas in moglichst geringer Hohe iiber der 
Oberflache des Metallbades abgcsaugt wird. — Es wird an Heizstoff gespart. 
(D. S,. P. 400269 KI. 40 a vom 16/2.' 1923, ausg. 4/8. 1924.) KO h l in g .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. RoeBler, Frankfurt a. M., 
Legierungen von Metallen der Platingruppe zu teclin. Zwecken, bei welclien die 
Legierungen ebera. Einfliissen ausgesetzt sind, dad. gek., daB Pt-Cu-Legierungen 
mit einem Gelialt an Metallen der Platingruppe von nicht weniger ais 59% ver- 
wendet werden, insbesondere solche mit einem Gelialt von 61—75%. — Dic 
Legierungen sind besonders zur Herst. von GefiiBen geeignet, in dencn akt. 0 2 
entlialtende Stofte erzeugt werden. (D. R. P. 400509 KI. 40 b vom 27/2. 1921, 
ausg. 12/8. 1924.) K O h l in g .

Aktiengesellschaft fiir Elektrochem ie, Westhofcn b. K o ln  (Erfindcr 
Alesander Classen, Aachen), Erzeugung gldnzender Metalluberzuge. (D. R. P. 
398446 KI. 48a vom 14/8. 1921, ausg. 8/7. 1924 u. Schwz. P. 104937 vom 6/11.
1922, ausg. 16/5. 1924. — C. 1924. II. 1269. [Oe. P. 96681].) K O h l in g .

Emaillator Aktieselskab, Diinemark, Lolen von Aluminium. Das zu lćitende 
Metali wird bis zum Erweiclien erhitzt u. dann mittels li. PreBluft oder li. Druck- 
gases pulverformige Stoffe, Sand oder besser Metallpulyer, gegen dic Lotstelle ge- 
sclilcudert, welehe die auf dieser befindliclic Osydscliicht zerstoren. Bei dunnen 
Blecheu ist das yorherige Erhitzen iiberflussig, diese erweiclien auch, wenn zum 
Aufschleudern des Metallpulyers eiu Spritzgeblase verwcndet u. dessen Fiamme 
dem Blecli stark geniihert wird. (F. P. 571511 vom 5/10. 1923, ausg. 19/5.
1924.) K u h l ix g .

Rheinisch-Nassauische Bergwerks- & Hiitten-Akt.-Ges. und Alfred Spieker, 
Stolberg, Rhld., und Hermann Thaler, Niederdreisbach, Siegerland, Entzinkung 
bezw. Entzinnung von Eisenschroit, dad. gek., daB der zink- bezw. zinnlialtige 
Schrott aussclilicBlich unter Zugabe zinkhaltigcr Zuschliige, z. B. zinkhaltiger, 
schwer schmelzbarer Bleischlackcn, Kiesabbrande, Agglomerate usw., im Schacht- 
ofen niedergesclimolzen wird. — Es wird eiu ZnO gewonnen, das keiner Nacli- 
beliandlung bedarf. (D. B,. P. 400 379 KI. 40 a vom 29/1. 1921, ausg. 7/8.
1924.) ' KO h l in g .

Kemet Laboratories Company, Inc., New York, ttbert. von: Hugh S. Cooper, 
Clevcland, Mir Emaillierzwecke gecignete Massen. Eisenhaltiges Zirkonsilicat wird, 
zweckmiiBig in feuchtem Zustande bis zu fast kolloider Feinheit yermahlen, mit 
der 2—3-fachen Menge konz. H2S04 erhitzt, sorgfaltig gewaschen u. getrocknet u. 
entweder unmittelbar oder besser nach dem GlUlien bei 1000° an Stelle von Sn02 
in den ublichen Emailsatzen yerwendet. Will man den Gelialt des Erzeugnisscs 
an Si02 vermindern, so schni. man mit Atzalkali u. wiischt griindlicli aus. (A. P. 
1502422 vom 10/8. 1921, ausg. 22/7. 1924.) K O h l in g .

Alexis Joseph Coignard, Frankreich, Elektrolytische llerstellung von Chrotn- 
beliigen. Ais Anodę dient Ferrochrom, ein Chromerz o. dgl., ais Elektrolyt eine 
Lsg. von CrCl3, Bichromat oder einer beliebigen anderen Chromverb. Die Lsg. 
kann alkal., neutral oder sauer sein. Die Anodę wird, ihrer Sprodigkeit wegen, 
in eine unl. Iliille eingeselilossen. Je nach den Bedinguugen werden reine Chrom- 
oder eisenhaltige ChrombelSge erhalten. (F. P. 571447 vom 3/10. 1923, ausg. 
16/5. 1924.) , KO h l in g .

W ilhelm  Boehm, Berlin, llerstellung sehr diinner Magnesiumbander, dad. gek., 
daB der rohe Błock oder das bereits vorgewalzte Zwischenprod. mechan. oder 
chem., z. B. durch Sauren, eine intensive Reinigung der Oberflache erfiihrt. — 
Die Bander bleiben auch nach Jahren ohne jeden Auswuchs. (D. B.. P. 400124  
K I. 48d vom 21/10. 1917, ausg. 1/8. 1924.) K O h l in g .
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Henry Harris, London, Meinigen yon Metallen. Gesehmolzene Metalle, be- 
sonders Pb, werden innig mit Selimelzen von Stoffen gemisebt, welcbe mit den 
Yerunreinigungen, besonders Cu, Zn, Su, As, Sb, Bi o. dgl. reagieren, sie absor- 
bieren oder in anderer Weise in leiclit entfernbare Forrm uberfuhren. Die Stoffe 
werden in wss. Lsgg. verwendet, u. es wird der unter der Einw. der Ilitze des 
gesclimolzenen Metalls aus diesen Lsgg. entwickelte Dampf benutzt, um die innige 
Yermischung der Ruckstande mit dem zu reinigenden Metali herbeizufiiliren. Ver- 
wendet werden z. B. wss. Lsgg. von Miseliuugen von NaOII, NaCl u. NaN03, von 
Miscliungen von, ZnCl2 u. NaCl (zum Entzinken von Pb) oder von Alkalisulfid oder 
-polysulfid (zum Entkupfern von Pb). (E. P. 217391 vom 5/5. 1923 u. 26/9. 1923, 
ausg. 10/7. 1924.) KtłHLiNG.

G. Harrison, London, und H. H. Robertson Co., Pittsburg, Schutz fiir Metall- 
gegenstiinde. Gegenstande aus Fe oder Stalilplatten werden mit einer bituminosen 
Scliicht u. einer solehen eines fein zerteilten, verhiiltnismiiBig niclit korrodierenden 
Metalls (Al, Zn, Cu) bedeekt. (E. P. 218410 vom 16/4. 1923, ausg. 31/7.1924.) Ka.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
F. Peritor, Moderne Jlerstellungsverfaliren von Gunmischivammen. (Gummi-Ztg. 

3 8 . 1052.) P f l Oc k e .
Reinh. Ortler, TJber Farbenąualitaten in der Ghimmiicarenfabrikation. Die 

benutzten Teer- u. anorgan. Farbstoffe werden besproclien. Angaben iiber Auf- 
bewabrung gefarbter Kautsehukgegenstiinde. (Farbę u. Laek 1924. 174.) St)VEBN.

H. W. Greider, Die Elastizitat und der Abnutzungswidcrstand von mlkanisiertem 
Kautschuk. (Caoutcliouc et Guttapercha 21. 12264—66. — C. 1924.1. 2830.) P ie c k .

T. J. Drakeley, D. Zeitlin und L. H. W illiams, Notiz iiber die besclileunigendc 
Wirkung eines Azo farbstoff es bei der Vulkanisation. Der untersuclite Farbstoff war 
erhalten dureh Kupplung von diazotierter 2-Naphthylamin-l-sidfosaure mit ft-Naphthol. 
Er ist in W. unl., aschefrei u. nieht bas. Der Farbstoff wirkt nur sehr scłiwacli 
beschleunigend, dureh ZnO wird er niclit aktiviert. In Beschleunigermiscliungen 
wird die Wrkg. des Farbstoffes vollkommen yerdeekt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. 
T  238— 39.) P ie c k .

A. Dubosc, Die Regene>-ierung des vtilkanisierten Kautscliuks. Zusammenfassender 
IJberblick iiber die von H a r r ie s  auf dem Gebiet ausgefiihrten Arbeiten. (Caoutcliouc 
et Guttapercha 21. 12262—63.) P ie c k .

C. Walther, Hydrauliche Pressen in der Ghmnii verarbeitenden Jndustrie. Be- 
schreibung u. zahlreiche Abbildungen von Pressen mit gelieizten Platten u. Auto-
klavenpressen. (Gummi-Ztg. 43. 878—80.) P ie c k .

Ira W illiams, Die Plastizitdt von Gurnnii und ihre Messung. Es wird ein App. 
•sur Best. der Plastizitiit besclirieben, dessen Prinzip darin bestelit, daB eine Gummi- 
probe von bestimmten Dimensionen durcli ein Gewicht bei einer bestimmten hoheren 
Temp. allmiihlich zusammengepreBt wird, wobei in gewissen Zeitraumen die Dicke 
des Musters abgelesen wird. Trligt man die Zeit ais Abszisse, dic Dicke ais Ordinate 
auf, so entspricht die Kurve der Gleichung Y 'X n =  K, worin Y  =  Dicke, X  =  Zeit.
Die Zahl n, liier =  — 0,196, liiingt von den Dimensionen des App. ab, u. nur K
ist eine fiir jede Gummisorte charakteristische Konstantę, die aber sehr von der 
Temp. abliśingt. Der App. kann gleichzeitig gebrauclit werden, um das „Anfassen“ 
von Beschleunigern zu bestimmen. Wenn der Beschleuniger bei der Bestimmungs- 
temp. noch niclit wirkt, so bleibt der Wert K  konstant, andernfalls nimmt er
dauernd zu. (Ind. and Engin. Chem. 16. 362—64.) P ie c k .

General Rubber Company, V. St. A., Konzentration von Fliissigkeiten. Wahrend 
Latex u. dgl. dureh ein Absorptionsmittel fiir W. u. h. Gase, die iiber seine Ober-
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fiiiche strciclien, entwiissert wird, riihrt man bestiindig seine Oberflache u. setzt ein 
die Fallung des Latcx yerhinderndes Mittel (NH;l) wahrend des Erhitzens zu. (F. P.
573097 vom 13/11. 1923, ausg. 18/6. 1924. A. Prior. 11/7. 1924.) K a u s c h .

General Rubber Company, V. St. A., Konzentrieren von Fliissigkeiten. Latex 
oder dergl. wird entwassert, indem man ihn innig mit einem Absorptionsmittel fiir 
das W. mischt, die Schaumbildung moglichst unterdriickt u. die Fallung ver- 
liindert. (P .P . 573132 yom 14/11. 1923, ausg. 18/6.1924. A. Prior. 11/7.1923.) Ka.

The B. F. Goodrich Company, New York, iibert. von: Ernest Blaker, Akron, 
Ohio, Vulkanisieren von hohlen Kautschukgegenstmidcn, insbesondere Radreifen. In den 
Kern der Form leitet man iiberhitzten Wasserdampf, nach einiger Zeit wird ein AblaB- 
halm geoffnet, hierbei wird die in dem Kern befindliehe Luft entfernt; zur yolligen 
Entfernung der Luft kann das Verf. wiederbolt werden. . Dann wird Dampf u. 
W. unter Druck eingelaasen u. auf Vulkanisationstemp. erhitzt. (A. P. 1500700  
yom 6/7. 1922, ausg. 8/7. 1924.) F r a n z . -

X m . Atherische Ole; Riechstoffe.
R. M. Gattefosse, Bcziehungcn zwischen chemischen Fimktionen und phyśio- 

logisclien Wirkungen von Riechstoffen. Bericht uber physiolog. Verss. mit Riech
stoffen mit dem Ergebnis, daB reine naturliche u. synthet. Rieehstoffe, auch bei 
grofier Dosierung den Organismus niclit angreifen. (Chimie et Industrie 1924. 
Mai-Sondernummer 489—91.) P in c a s .

Th. Morgenstern, Uber die Bestimmung des Begriffes Terpentinol. Terpentinol 
ist reines ath. Ol aus der Dest. des harzigen Ausflusses lebender Nadelliolzer, dem 
nieht nachtraglicli Bestandteile entzogen sind. (Festlegung des Deutsclien Schutz- 
yereins der Lack- u. Farbenindustrie.) (Ztsclir. f. angew. Cli. 37. 644 — 45. 
Berlin.) ■ J u n g .

Heinrich Trillich, Was ist Terpentinol? Folgende Begriffserklarungen werden 
gegeben: Terpentingeist (Terpentinbrand, Terpentinol, Terpentiniithol, Terpentin- 
sprit?) sind die durch nieht wesentlicli gespannten oder iiberhitzten Wasserdampf 
abgetriebenen fliichtigcn Anteile der Terpentine oder terpentinlialtigen Nadelholz- 
teile, denen niclit nachtraglicli wesentliche Bestandteile entzogen sind. Werden 
Beiworte wie rektifiziertes oder amerikan. Terpentinol gebraucht, so muB die damit 
abgegebene Erklarung den Tatsacben entsprechen. Destillationsprodd. aus gefiillten 
Nadelhtilzern oder Ilarzen u. Terpentinen (Harzflussen), bei denen trockne, zers. 
Dest. mit Feuer, iiberhitztem oder wesentlicli gespanntem Dampf yerwendet ist, 
diirfen niclit ais Terpentinole, auch nieht mit irgendwelehen Zusiitzcn bezeichnet 
werden. Sie sind je nach Ursprung ais Kien-, Harz-, Lignose-, Cellulose- oder 
Holzstoflole, je naeh Rcinigung ais roh, gereinigt, rektifiziert, raffiniert usw. zu be- 
nennen. Mischungen yon Terpentingeist(-ol) mit anderen Stoffen diirfen nieht ais 
Terpentiugeist(-ol), auch niclit in Verb. mit anderen Worten benannt werden. 
„Balsam11 soli fiir Harzflusse aus Laubbiuinien angewendet werden. (Farben-Ztg. 
29. 1694—95. Miinchen.) S0 v e r n .

J. Cuenot, Ein Ersatz fur Terpentinol'. das Ol von Dipterocarpus. Die chem. 
u. physikal. Konstanten des Ols von Dipterocarpus, eines in Indo-China heimischen 
Baumes, sind: SZ. 5—25; VZ. 10—45; D. 0,94—0,96; Refraktometerzahl 1,5135 bis
1,5178. Der yerseifbare Teil des Ols hat die SZ. 94, VZ. 105, Jodzahl 56. Durch 
Dest. des Unyerseifbaren erhiilt man ein dem Terpentinol ahnliches Ol von der
D.15 0,9178, Kp. 215—220°, Refraktion (Abbe) 1,4857, y. Hiiblsehe Jodzahl 250,2, 
Koettsdorferzahl 0, welches fiir die meisten Zwecke anstatt des Tcrpentinćils an- 
gewandt werden kann. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer 539—41.) Pi.

N. Weiderpass, Das estnische Pfcffenninzol. In Estland kidtiyierte PfefFer- 
minze (Mentlia piperita var. alba et nigra) gab ein Pfcffenninzol mit folgenden



1924. n . H XIV. Z U C K E R : K O H L E N H Y D K A T E ; S T A R K Ę . 2 0 9 1

Eigenschaften: D.2° 0,9086, « D —17,63°, nn-" 1,4584, SZ. 0,808, EZ. 10,384, VZ. 180,41. 
Zus.: Gesamtmenthol 50,21%, Menthon 17,21%, ferner l- u. d-Limonen, Cineol sowie 
Baldrian- u. Essigsiiure in Fonu yon Menthylestern. Die trockenc Drogę entbiilt 
bis 0,5% Ól. Auf Grund seiner Befunde ist Vf. der Ansiclit, daB die Kultiyierung 
der Pflanze in Estland lolinend sein diirfte. (Acta et Commentationes Dorpat 1924 . 
A. V. 11 Seiten; Sep.) H a b e r l a n d .

K. L. M oudgill, Atherische Ule von Travancore. I. u. II. Mitt. — I. Ól aus 
den Samen von Elattaria Cardamomum (Cardamomen). Es kommen 3 Varietiiten
vor, die wilden, die Malabar- u. die Mysorecardamomen mit entsprechend 6,4, 8,4
u. 7,3% atli. Ól bezogen auf troekene Samen. Dic Konstantcn der Sth. Ole der
3 Samen sind in frischem Zustande des Óles:

Malabar Mysore Wild
D.304   0,9243 0,9240 0,9320
« d3° ...............................................  -(-20,3° + 2 8 ,8 "  -p35,0°
n Ds t l .......................................  1,4580 1,4575 1,4620
SZ.............................................  0 — 1,3
EZ............................................  124 144 186
Loslichkeit in 70%ig. A.. . 2,2 u. 4,4 Vol. 3 Yol. 1,1 Yol.

o , in allen Yerliiilt-
” ’ ô1®' ”  ' ’ ” nissen mischbar

Das atli. Ól der wilden Cardamomen hat eine unnormal liobe EZ. Die Stli.'
Ole der Malabar- u. Mysorecardamomen entlialten Borneol, Terpineol, Cineol u. 
Sabinen(?), zusammen mit Estern der Essig- u. einer anderen Siiure (Mol.-Gew. 
182?), die einen Gerueli wie Cuminaldeliyd hat. Die Konstantcn dieser beiden Ole, 
insbesondere die Refraktionsindexe, iindern sich bei Lagern wahrnehmbar.

II. Ól aus den Blattern von Calamintha Umbrosa, Benth. Das Ol ist in den 
trockenen Bliittern zu 0,35% entlialten. Dic Konstanten sind: D.274 0,8854, nD27 =
1,4760, [«]D30 == —45,2°, SZ. 0,5, EZ. 15,9, EZ. nach Acetylierung 40,7. Das Ól 
ist unl. in 80% A., wl. in 85% A. (7,8 Vol.), 1. in 90% A. (0,7 Vol.); es ist reicli 
an KW-stoffen; es entliiilt etwa 65% l-Limonen, einen Aldehyd (6,5%), einen Ester 
u. 12% eines Alkohols, der mutmaBlichen Formel Cl0H18O. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 43 . T. 137—38. 163—64. Trayancore.) HOhle.

J . C. Delage, Eigenschaften und Konstitution des Senfoles. Das friscli bereitete 
naturliche oder synthet. Senfol entliiilt einen erheblichen Anteil Allylrhodanat, der 
sieli im Laufe yon zwei Monaten allmiihlich in Allylthiocarbamid umlagert. Zur 
Darst. reinen Senfoles ist also abgelagertes Ól zu yerwenden, das schon bei der 
ersten Dest. oline groBen Vor- oder Nachlauf ca. 90% farbloses Senfol yom Kp. 150 
bis 150,1° u. einer D.15 1,0186—1,0191 bezw. 1,0228—1,0237 liefert. Die Senfolc 
yon geringerer D. entlialten melir opalisierende unterhalb 149,9° dest. Anteile, aber 
wenig uber 150,5° dest, melir oder weniger roteu Kuckstand, bei den Ólen hoherer
D. sind die Verliiiltnisse umgekehrt. Das Verh. bei der fraktionierten Dest. ist 
wiederum fiir die Bcurteilung eines Óles kennzeiclinend, wohei nur der zwischen 
150,0—150,5° dest. Anteil yon 85—95% ais reines Senfol anzusprechen ist. Eś 
wird ferner eine prakt. Ausfuhrung der bekannten Titration des Senfoles bcsprochen. 
(Ann. des Falsifications 17. 336—43.) M a n z .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Edmund 0. von Lippmann, Kleine Beitrage zur Gescliichte des Zuckers.

1. Das erste Zuckerrbhr in  Amerika. In Amerika gab es zurzeit seiner Entdeckung 
kein Zuckerrohr; dieses brachte erst Columbus auf seiner zweiten Reise nebst 
anderen europ. Pflanzen u. Tieren selbst hin. Anderslautende Veroffentlichungcn 
sind linzutreffend. — 2. Arabische Znekei-erzeugung in Spanien um 1400. Sic kann
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nielit 206761 t  (ygl. Yf., „Geschielite des Zuckers“, S. 149) betragen habcn, sondern 
hochstens 55000 t. — 3. Ein „Zuekerbacker“ (Raffmeriearbeiter) von 1694. Alter 
Kupferstich mit pietist. Uberschrift. (Dtscli. Zuekerind. 49. 1015.) R u h l e .

Albert Schóne, Kolloidwissensehaft und Zuckerindustrie. Vf. erortert das Vor- 
liegen kolloidwissenschaftlicher Frageu auf allen Stufen der Zuckerfabrikation, ins- 
besondere bei der Scheiduug u. Saturation u. bei der Yerarbeitung der Melassen. 
(Dtsch. Zuekerind. 49. 953—54. 983—84. Magdeburg.) R O h l e .

Otto Dietz, Neubau einer Rubenschnitzelhallc fiir die Zuckcrfdbrik Offstein. Be- 
sprechung einiger konstruktiyen Einzelheiten des in der Hauptsache aus Eisenbeton 
ausgefUlirten Hallenbaues an Hand von Abbildungen. (Beton u. Eisen 23. 182—84. 
Worms a. Rh.) R u h l e .

Jos. Urban und Jar. Soućek, Uber die Wirkung gesteigerter Chilisalpetergaben 
auf die Qualiłdt der Riibe. Die Einw. ist sehr scliwankend, u. es bedarf neuer 
Verss., um in diese Frage melir Klarheit zu bringen. Der Zuckergehalt der Riiben 
war bei 1—2 q Salpcter auf den ha im Gesamtdurchschnitt der Verss. gleich jenem 
der nicht mit Salpeter gediingten Riiben; erst starkere Gaben (3—4,5 q) erniedrigten 
den Zuckergehalt um 0,1—0 ,2% , den Reinheitsquotienten bis um 0,3% . Der Zueker- 
ertrag vom ha nalim mit Zunahme der Salpetergabe (1—4 Meterzentner) zu; iihnlich 
yerhiilt es sich mit der Menge des Gesamt-N. (Listy Cukroyarnicke 42. 315; 
Ztschr. f. Zuekerind. d. ćechoslovak._Rep. 48. 449—56.) ROlILE.

L. Peters, Riibenwurzelbrand und Saałgułbeize. Zusammenfassende Bespreehung 
der Erreger des Wurzelbrandes u. ilirer Wirksamkeit u. der Beizung, hinsichtlich 
Art der Ausfuhrung u. der erzielten Erfolge. (Dtsch. Zuekerind. 49. 1053—54. 
Ascliersleben.) R u h l e . •

H. A. Tempany und France Giraud, Melassen ais Dungemitłel fiir Zucker- 
rohr. Worauf die giinstige Einw. der Melassen beruht ist noch nicht gekliirt. 
(Sugar 26. 355—57. 391.) ROh l e .

J. Frey, Die Dieksaft-Zentrifugalpumpe, eine Vereinfaehung bei der Zuchrrsaft- 
fórderimg. Sie wird von der Aktiengesellschaft K l e i n ,  S c i i a n z l in  u. B e c k e r  in 
Frankenthal (Pfalz) gebaut; sie ermoglicht, den ganzen Saftumlauf durch elektr. 
betriebene Zentrifugalpumpen zu bewirken. (Ztschr. f. Zuekerind. d. ćechoslovak. 
Rep. 48. 268—69. Frankenthal [Pfalz].) R U h le .

J. Vondrak, Studie iiber die Scheidung der Diffusionssafte mit Kalk in der
Kdlte. (Ygl. S. 1748.) Das Ergebnis der Arbeit ist: Unterbleiben des Schaumens 
der saturierten Safte u. leiclitc Filtrierbarkeit des Schlammes wurde erreiclit, wenn 
der k. Diffusionssaft mit 1%  CaO in der Kśilte yersetzt u. nach dem Anwarmen 
auf 85° bis zur Alkalitat von 0,1 g CaO aussaturiert wurde; der trttbe Saft erbielt 
dann die weitere Kalkgabe (1%) u. wurde noclimals aussaturiert. Dies Verf. wiirde 
zwar unter n. Yerhaltnissen keine bedeutenderen Vorteile gegeniiber dem ublichen 
Verf. bieten, wiire aber im Falle der Vcrarbeitung stark N-haltiger oder auch teil- 
weise yerdorbener Riiben gut brauchbar. (Ztschr. f. Zuekerind. d. Jechosloyak. Rep. 
48. 433— 38. 441— 44.) R u h l e .

Alfred Schander, Die VerfaJiren der Rohsaftgewinnung in den letzten 25 Jahren. 
Zusammenfassende krit. Betrachtung. (Dtscli. Zuekerind. 49. 645—51. Franken
stein.) R O h le .

J. A. Eaicharenko, Verdampfen und Verkochen.' Die Frage, ob man Korn- 
kocher bauen kann, die ermoglichen, Fullmassen bis zur Erhaltung yon Mutterlsgg. 
von gewunschter u. damit in yorausbestimmter Reinheit einzukochen, mnJB, wie 
Vf. mathemat. ableitet, verneint werden. Die Grenze der Erschopfung der Mutter- 
leg. wird wiihrend des Yerkochens durch die Reinheit des zur Verkocliung ge- 
langenden Dicksaftes bestimmt. Diese Grenze kann auf konstruktiye Weise nicht
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geandert werden. (Wistnik Zukr. Prom. 1923. 54; Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 
967.) RO h l e .

Rud. Hólzl, Kompresńonsvcrdampfung. Krit. Betrachtung iiber die Wirtschaft- 
lichkeit des Verf. (Dtsch. Zuckerind. 49. 677—80. Berlin.) R O h l e .

W ilhelm  Gensecke, Druekvcrdampfung. Beschreibung eines solchen Verf. 
an Hand yon Abbildungen u. Schaubildcru, das sich in Zuckcrfabrikcn bewahrt 
hat. (Sugar 26. 290— 92. 353— 55. 404— 6.) R O h l e .

Ferdinand Kryz, Uber Warmeabsorption und Wdrmedbgdbe von Roh- und
Krystallzucker und Yorschlage betre/fend die Zuckerauskiihlung im Fabrikbeii-icb. 
Nach den angestellten Verss., deren Ausfiihrang u. Ergebnisse im einzelnen be
sprochen werden, geht die Wiirmeabsorption unter den gleichen Bedingungen beim 
Rohzucker anfangs rascher vor sich ais beim Krystallzucker, boidc Zuckersorten 
erreiclien aber das Endc der Wiirmeabsorption ziemlicli in gleichcr Zeit u. zeigen 
dann fast gleiche Hoelisttemp. Auch die Wiirmeabgabe geht unter den gleichen 
Bedingungen beim Rohzucker anfangs etwas rascher yor sich, doch wird der Aus- 
kiihlungsunterschied immer geringer; die Auskiihlung erreicht bei beiden Sorten 
im gleichen Zeitpunkte ihr Ende. Die AuskUlilung groBercr Zuckermengen hiingt 
von sehr yielen iiuBcrcn Umstiindcu ab, die im Fabrikbetrieb zu beriicksichtigen 
sind. (Ztschr. f. Zuckerind. d. Cechosloyak. R e p .  48. 444—47.) R O h l e .

Edmund Yrancken, Die chemische Gcwinnung des Zuckers aus den Melassen, 
die Entzuckerung durch Baryt und das Vcrfahren nach Dcguide. Vf. scliildert an 
Hand des Schrifttums die yerschiedencn Yerff. der Melasseentzuckemng u. ihre 
wirtschaftliche Bedeutung. Die yerschiedencn Artcu der Entzuckerung mittels BaO 
leiden alle an der gewaltigcn Schwierigkeit -der Wiedergewinnung des Atzbaryts. 
Diese Schwierigkeiten hat D e g u i d e  (La Sucrerie Belge 43. 2) iiberwunden, indem 
er zuniichst durch Brennen eines Gemenges von Si02 (weiBer Sand) mit Ba'CO;l 
im Yerhiiltnissc von rund 1 : 10 bei 1250—1300° nach:

Si02 +  3BaC03 =  Si02-3Ba0 - f  3CO„
Tribaryumsilicat darstellt. Dieses zers. sich mit W. in Monobaryumsilicat u. 
Ba(OII)2 nach SiO,-3 BaO -f- aq =  2Ba(0Il)2-8H20  -j-  SiO, -BaO . Das Ba(OH)2 
dient zur Entzuckerung; das daraus schlieBlich erlialtene BaCOs ycreinigt sich im 
Ofen mit dcm Monobaryumsilicat wieder zu Tribaryumsilicat nach:

Si02-Ba0 +  2 C02Ba =  Si02-3Ba0 - f  2COa.
Die hierbei entstchendc C02 gcniigt tlieoret., um die Saturation zu bewirken. Der 
Ofen liefert aber auBerdem noch dic C02 der Feucrgase, so daB der UberschuB 
dayon dureli einen Scliornsteiu entfcrnt werden muB. Yf. erortert anschlieBend 
dic industrielle Anwcndung dieses Verf. u. dessen Vorteilc, sowie dic Vorteile der 
Barytentzuckerung iiberhaupt. Das SiO,-3BaO ist yollig unschmelzbar, selbst bei 
Tempp. iiber 1500°, u. liiBt sich leiclit pulyerisierrn. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zucker
ind. 1924. 278—300. Gembloux [Belgien].) R O h l e .

H. W. Dahlberg, Entzuckcrn von Melassen nach dcm Bariunwerfahren. V f .  

bespricht das selir wirksame Verf. der Entzuckerung von Riibenmelasscn mittels 
Ba(OH)2 nach dcm Verf. yon d e  G u i d e  (ygl. Y r a n c k e n , yorst. R e f . )  an Hand der 
in einer italien. Rubenzuckerfabrik damit gemachten giinstigen Erfahrungen. (Chem. 
Metallurg. Engineering 31. 100—103. Denyer [Colo.].) R O h l e .

Paul P.-Santo Rini, Die Melassebehalter der Fabrikanlagc „Kronos“ in Eleusis
bei Athen. Die Anlage ist zur Erzeugung yon A. zu Brennzwecken aus Mclassc, 
die yon Cuba u. aus den Vereinigtcn Staaten eingefiihrt wird, bestimmt. Es wird 
zuniichst an Hand yon Abbildungen dic konstruktiye u. teclin. Durchbildung u. die 
Bauausfuhrung der aus Eisenbeton erbauten Melassebehalter besprochen. (Beton 
und Eisen 23. 193—97. Athen.) R O h l e .
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J. B. Mintz, Die Melassen der rusńftchetl Riibenzuckerfabriken. In Fortsetzung 
seiner friiheren Arbciten hicriiber (Ztscbr. f. Zuckcrind. d. eechoslovak. Rep. 4 6 . 
175) Lat Yf. 18 wirkliche Melassen aus gewohnlichen Fabrikmelassen durch Schutteln 
mit Rohrzuckerkiystallen hergestellt u. untersucht u. gelangt dabei neben anderen 
zu folgenden Schliissen: die melassebildende Fiihigkeit des komplizierten Nichtzuckers 
der Mclassc hiingt von dessen organ. Koeffizicnten (Verhaltnis der organ. Stoffe 
zur Asche) ab; je geringer dieser ist, desto groBcr ist die melassebildende Fiihigkeit 
des Nichtzuckers. Die Aschenmenge in der Melasse ist im allgemcinen kein ent- 
scheidendcr Faktor fiir die Losbarkeit des Zuckers; Asche mit groBem Gehalte an 
CaO u. Na-Salzen ist ein groBcrer Melassebildner ais Asclic mit geringerem Gehalte 
daran. Die Zuckermenge auf einen Teil N in der Mclassc betragt in trockcnen 
Jaliren im Mittel 25, in nassen Jahren 30—34 Teile. Der komplizierte Nichtzucker 
der Melassen der russ. Rubenzuekerfabrlken ist nach seiner Zus. ein schwiicherer 
Melassebildner ais der Nichtzucker der Melassen der westeuropiiischen Fabriken. 
Wegen der Unbestandigkeit der Zus. des Nichtzuckers der Riibc kann man nicht 
im yoraus die Sattigungskoeffizienten der Abliinfe bereehnen; daher kann nur die 
Unters. der wirklichen Melasse, die aus der Fabrikmelasse erhalten wurde, eine 
feste Grundlagc zur Kontrolle der Arbeit der Station der Fiillmasscnkrystallisation 
geben. (Wcstnik Sacch. Prom. 1915. Nr. 21—25; Ztschr. f. Zuckcrind. d. ćecho- 
slovak. Rep. 4 8 . 338—40.) Ruijlu.

H. Claassen, Kriiisehe Bemerkungen iiber Beschaffenheit, Ausbeute und Rende- 
ment des Rohzuckers. Yf. befiirwortet den ZusammensehluB der Raffinericn zum 
Zwcckc der Einw. auf die Rohzuckerfabrikcn, besseren Rohzucker zu liefem. (Dtsch. 
Zuckcrind. 4 9 . 1045—46.) R O h le .

H. C. Prinsen Geerligs, Fortscliritte auf dem Gebiete der Technik in der Rohr- 
zuckerfabrikation. Zusammenfassender Uberblick. Die Verarbeitung des Zucker- 
rohrs strebt iibcrall, mit Ausnalime von Brit.-Indien, dahin, dic mąscliinellen u. 
techn. Einriclitungen zu erueucrn u. zu vervollkommnen, wodurch der Zucker jetzt 
viel cinheitlicher geworden ist ais friiher, u. er im wesentliclien nur noch aus
2 Sorten bestelit: weiBem Plantagenzucker u. Rohzucker yon 96% Polarisation. Nur 
in Brit. Indicn ist die Verarbeitung des Zuckcrrohres noch nicht iiber den Stand 
einer Haus- oder Dorfindustrie hinausgckommen. (Dtsch. Zuckcrind. 4 9 . 685—88. 
Amsterdam.) R uhle.

A lbert M. Young, Zuckerrohrzucker auf Ouba. Es wird die techn. Ilerst. von 
Rohzucker aus Zuckcrrohr an Hand von Abbildungcn u. dic chem. Beaufsichtigung 
des Betriebes bcsprochcn. (Chem. Metallurg. Engincering 3 0 . 857 — 61. 902—6. 
Cardenas [Cuba]).. R O h le .

K. R. Lindfors, Oberfliichenspannung von /Zuckerfabrikprodukten. Der Gehalt 
Yon Zuckersaftcn an Kolloiden becintrSclitigt sehr dereń Yerarbeitungsfiihigkeit 
(Kochen, Krystallisicren u. Farbę des fertigen Zuckers). Zu ihrem Nachweis 
benutzt* man die Methode der Best. der Oberfliichenspannung mit dem App. Yon 
d u  N o n y s .  Anorgan. Salze sind prakt. ohne EinfluB, in Betracht kommen jedoch 
Essigsiiurc, Gummisubstanzen, kolloidal. SiOa etc. (Ind and Engin. Chem. 16. 
813—16. Saginaw [Mich.].) Ghimme.

D. N. Gupta, H. D. Sen und E. R. Watson, Die Ursache der geringen Aus
beute an Alkohol bei der Gdrung von Melassen. Es handelt sich um Melassen, die 
bei der Herst. von Zucker aus indischem Gbur (Indian gbur) entstanden; Zus. 
in °/0: reduzicrende Zucker 17,8, Rohrzucker nach CLERGET 37,4, Nichtzucker 14,6, 
Asche 6,5, W. 23,7. Die Melassen ergaben nach Inversion mit Invertase im Mittel 
57,0% Invertzucker. Ais Ursache der geringen Ausbeute an A. wurde der Gehalt 
der Melasse an Gummi erkannt, der infolge seiner reduzierenden Eigenschaften bei 
der Analyse der Melassen ais reduzierender Zucker bereelmet wird. Dieser Gummi
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ist gegen Siiurehydrolyse sehr widerstandsfiihig u. gibt dabei keine Dextrosc oder 
Eavulose, sondern Mucinsiiure. Der Gummi geliort daher zur Galaetanrcilie, wahr- 
scheinlieli zur Galacto-Xylongruppe. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 291—92. 
Cawnpore.) ROhle.

V. SizaYak^, Uber die Inversionsmethoden zur Bestimmung der Saccharose.
I. Rrit. Betrachtung der Grundlagen der Ver£F. u. der einzelncn yorgeschlagenen 
Verff. selbst. (Listy Cukroyarnicke 4L 591; Ztschr. f. Zuckerind. d. fechosloyak. 
Rep. 48. 247—54. 255—62. Goding.) ROhi.e.

W illiam  Bradford 01iver, Collingswood, N. J., Melasseprdparat. Man mischt 
Melasse mit einem Nalirungsmittel (Weizenkleie) zu einer kornigen M. (A. P. 
1497461 vom 17/1. 1922, ausg. 10/6. 1924.)  ̂ K a u s c h .

Syndicat d’Etudes Chimiqu.es, Bclgien, Verivertung von Melasse und Schlempe. 
Dic Rolistoffe werden mit CaO yermiacht u. im Vakuum trocken dest. Das Dcstillat 
enthiilt NH3, N(CH3)3 u. dgl., Aceton u. teerige Stoffe, der Ruckstand mit Salzen, 
welehe durch Auswaschen gewonnen werden, gemischte Entfiirbungskolilc. (F. P. 
572047 vom 18/10. 1923, ausg. 28/5. 1924. Big. Prior 15/12. 1922.) K U h l i n g .

Rodolfo Battistoni, Italien, llegencrierung von Bariumcarbonat im elektrisclien 
Ofen im geschlossenen Kreislauf. Man untęrwirft Melasse zwecks Zuckerestraktion 
der Einw. von BaS, das man im elektr. Ofen aus BaSO., u. Kohle erhalten hat, 
bringt das feuchtc BaC03 (nacli der Kampagne) in einen Schuppen, von diesem in 
einen elektr. Ofen u. erhitzt es darin mit Kohle. (F. P. 572414 vom 29/10. 1923, 
ausg. 5/6. 1924. Prior. 17/4. 1923.) K a u s c h .

Dextrin Automat Ges., Wien, Yerzuckern von Starkę. Man yerflussigt die 
Starkę, indem man sie in eine kochcnde u. durch Riihren in Bewegung gehaltene 
Siiure einfiihrt, wobei man durch Einleiten eines li. Luftstroms fiir Aufrcclit- 
erhaltung der liolien Temp. Sorge triigt. Der Kessel wird dann geschlossen u. das 
Koclien oder Einleiten h. Luft fortgesetzt, bis ein geniigender Druck (etwa 3 bis
6 at.) erreicht ist. (E. P. 215705 vom 4/8. 1923, Auszug veroff. 2/7. 1924. Prior.
9/5. 1923.) O e l k e h .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Osman Jones, Die Technologie verzinnter Buchsen zur Erlialtung von Lebens- 

mitteln. Yortrag iiber die Anspriiche, die an das liierzu yerwandte verzinnte Blcch 
gestellt werden miissen, die Herst. u. Priifung der Buchsen auf Brauehbarkeit u. 
die Verarbeitung von Lebcnsmitteln zum Zwccke ihrer Erhaltung in solchen 
Buchscn u. die Prufung der fcrtiggestellten gefulltcn Buchsen auf ihre Bescliaffen- 
lieit. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 139—42.) R O h l e .

Hanns Eekart, Lcbcnsmiltelkonscrvierung mit besonderer Beruck.ńchtigung der 
Enticicklung der Fleischkonservenindustric. Zusammenfassende Darst. des Begriffes 
der Konseryen, der geschichtlichen Entw. der Konscryenindustrie, der Kon- 
servierungsverft’. Beurteilung u. Erkennung der Verdorbenheit. Vitaminlclire.
7 Untcrsuchungsergebnisse iiber Verh. von Fleischgewicht u. FI. in der Dose beim
Konseryieren. (Bayr. Ind.- u. Handelsztg. Munchen, Konseryenfabrik Jo iIS . E c k a u t ; 
Sep. v. Vf. 6 Seitcn.) G e o s z f e l d .

F. H a rte l, Uber den Handel mit Tafelschokolade und Kakaojruhier. Vf. be- 
spricht notwendige Ergiinzungen der Yorschriften iiber den Handel mit Kakao- 
waren, welehe insbesondere den Packungszwang, die Kennzeichnung des Fettgelialtes 
des Kakaopulyers u. die Zus. der Scliokolade betreffen. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- 
u. GeuuCmittel 48. 32—44. Leipzig.) Ma n z .

0. Liining, Uber das Bleichen von Heringsmarinaden mittels Wasserstoffsuper- 
oxyd. Dic durch Behandlung des Fleisches altercr rotlich gcfiirbter Heringc mit



2096 H XVI. NAHRUNGSM ITTEL; GENUSZMITTEL USW. 1924. II.

H20,-haltigem Essig bewirkte Blcichung von Heringsmarinaden ist ais Verf;ilschung 
anzusehcn, da insbesondcre der tranige Geschmack derartiger Hcringe damit niclit 
beseitigt wird. Ein unter der Bezeiclinung „Blankalit" yertriebenes Bleichmittel 
stelltc eine 30%ig- Lsg. von H20 2 dar. (Ztsclir. f. Unters. Nalirgs.- u. GenuBmittel 
4 8 . 120— 21. Braunsehweig.) M anz.

Theodor Stathopoulos, Der Fischrogenkasc: Butarga. Es ist der Eogen einer 
Art von Fischen der Familie der Mugilidae (Gattung Acantlioptera, die hauptsiichlich 
im Golfe von Messolonglii gefangen werden. Es werden auch noch andere Fiscli- 
gattungen benutzt, dic aber kein so gutes Erzeugnis geben. Der friselie Eogen 
wird mit Meerwasscr gewasclien, mehrere Tage in der Sonne getroeknet u. dann 
zur besseren Erhaltung mit Wachs iiberzogen. Das Erzeugnis wird ausschlieBlich 
in Griechcnland liergestellt. Die Zus. je einer Probe Butarga aus Messolonglii u. 
Ligarou (in Klammern) ist (%): W. 28,60 (29,14), Fett 28,05 (26,45), N-Substanz 
35,85 (33,18), Asche 4,45 (4,33), N-freie Substanz 3,05 (6,90); die Asche enthielt 
(°/0 der ursprunglichen Substanz) Na-Phosphat 1,37, NaCl -f- KC1 2,04, CaO 0,65, 
MgO 0,28. Die SuBerc Schiclit des Erzeugnisses ist frei von Mikroben; festgestellt 
wurden yersehiedenc Sarcinaarten, Bac. subtilis u. mycoides u. Microc. caudicans. 
(Chem. Umschau a. d. Gcb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 31. 182—83. Atlien.) Eu.

G. Koestler, ii  ber das Vorkommen der sieh gegeniiber Labferment abnormal 
vcrlialtenden Milch. Milch, die mittels Labferment nur unvollkommen koaguliert u. 
in denEmmentalerKasereien wesentlicheBetricbsstorungcn hervorruft, kommt hiiufiger 
vor ais mail bislier annimmt; von 1204 Einzelmilchen waren 17,28°/o mangelhaft 
labungsfiihig (Milchtypus C nach Vf.). Solclie Milch stammt aus einem Euter, dessen 
Yierteldriisen niclit naeliweisbar krank sind oder sieli sonst in einem Beizzustande 
befinden; sie bat mindestens dieselbe Bedeutung wic dic bekannte „raBsalzigc 
Młlch“ (Milchtypus A), die nur in 0,66% der untersucliten Proben festgestellt wurde. 
(Schweiz. Milcliztg. 1924 . Nr. 40 u. 41; Milcliwirtschaftl. Zentralblatt 53. 89 
bis 90.) E O h l e .

A. Behre, TJber die Milchkontrolle und ihre Bedeutung fiir dic Yolksernahrung. 
Vf. bespriclit die Bedeutung der Faktoren, welche auf dic Zus. der Milch von 
EinfluB sind, die liygien. Beliandlung u. die Kontrolle der Sammelmilch. (Ztsclir. 
f. Unters. Nalirgs.- u. GenuBmittel 4 8 . 19—29. Chemnitz.) M a n z .

Hansen, Dic Erliohung des Fettgehaltes der Milch, Eriirterung der diesbeziig- 
liehen Yerss. u. Bestrebungen. (D. Landw. Tierz. 1924 . 151; Milcliwirtschaftl. 
Zentralblatt 53. 94—95.) E O h l e .

Henry Stassano und A. E ollet, U ber die Verarmung der Milch an Kohlen- 
saure dureh die gewohnliche Pasteui-isierung in freier Luft. Vorteil der Beliandlung 
in geschlossenem Kreislauf. (Vgl. S ta s s a n o  , S. 505.) Durcli Verss., fiir die ein 
ganz aus Glas gefertigter App. abgebildet ist, wird festgestellt, daB bei deu ublichen 
Pasteurisierapp. ein grofier Teil des C02, proportional dem Erliitzungsgrade ver- 
loren gelit, wahrend dieser Bestandteil bei dcm Yerf. des Vfs. fast yollstandig er
halten bleibt. (C. r. d. 1’Acad. des seiences 179 . 297—99.) S p ie g e l .

W illiam  A. Noel, Eine besonderc Staubexplosion. Untersuchung iiber dic Ur- 
sachen und den moglichen Ursprung einer Staubexplosion in einem Spriihmilchtrockner. 
Die unmittelbare Ursache fiir dic Explosion ist in dem Entstehen eines Feuers in 
dem Sammelboden fiir die Trockenmilcli am FuBc des Trockners zu suchen. Welche 
Ursaehen aber fiir die Entstehung des Feuers inaBgcbcnd sind, ist unbekaunt ge- 
blieben. (Clicni. Metallurg. Engineering 31. 223—25.) E O h l e .

James Miller, JSfachueis von Persulfat in Mehl und ein neues Bleichmittel fur 
Mehl. Ais Bleichmittel kommeu in Frage Persulfate u. neuerdings „Novadelocc-B“, 
(ein Gemiseli von Benzoylperoxyd, saureni Ca-Pliosphat u. Ca3[POj]2). Sowohl
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Persulfate ais aueh Benzoylsupcroxyd, machen aus KJ-Lsg. J  frei, Benzoylsuperoxyd 
erst in der Hitze. Ais Reagens dienen 10%ig. KJ-Lsg. u. wss. StSrkelsg. Um 
beides nebeneinander nachzuweisen, wird das Persulfat mit W. extrahiert. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 43. T 239—40.) P ie c k .

W. Ekhard, Richtlinien fur die Beurteilung von Kartoffelmehl. (Vgl. S. 1753.) 
Der n. Gclialt an Asche betrfigt 0,22—0,3%- Beste Stiirkc soli nicht melir ais 0,5% 
Asche entlialten. Die Asche bestelit aus Si02 (Sand), HsS04, H3P 0 4 (Hauptbcstand- 
teil), Cl, CaO, MgO, Na20  usw. Beste Stiirke soli nicht melir ais 22% W. ent- 
lialten, geringere Ware nicht mehr ais 23%. Zur Wasserbest. werden 5—10 g bei 
50° eine Stde. yorgetrocknet u. daun 4 Stdn. bei genau 120° getrocknet. (Ztschr. 
f. Spiritusindustrie 47. 196.) RttHLE.

W. Sturm, Mehlbestimmung in Wurst. Bei der AusfUlirung der in der Beilage 
des Yleeschwarenbesluit fiir Holland empfolilenen Starkebest. nacb G r o sz fe l d  
(Ztschr. f. Unters. Nalirgs.- u. GenuBmittel 42. 29; C. 1921. IV. 914) wird dic 
Filtration durch die neuen Filtriertiegel aus gesintertem Glase von Sc h o t t  & Gen. 
in Jena, Modeli 1 C % —7, empfohlen. (Chem. Weekblad 21. 389.) G r o s z f e l d .

Hóyberg, Der JSbiflufi der Zentrifugalgeschińndigkeit auf Gerbers Methode. 
Bei einer elektr. betriebenen Zentrifuge war der Fettgehalt einer Milch nach G e r b e r  
um 0,1% lioher ais beim Ausschleudern derselben Milch mittels einer Handzentrifuge. 
(Skand. Vtdskr. 1924. 65—68; Milchwirtschaftl. Zentralblatt 53. 97.) RO h l e .

W. Morres, Uber den Wert alter und neuer Verfahren zur Milchuntersuchung. 
Krit. Erorterung, insbesondere der Alizarolprobc des Vfs. u. des Neusahierf. von 
W e n d l e r . (D. Molk.- u. Kasereifaclim. 1924. Nr. 6 u. 7; Milchwirtschaftl. Zentral
blatt 53. 95—96.) R O h l e .

F. M. Litterscheid, Uber ein Tascheiipolarisations-mikroskop zur Vorkontrolle 
frischer Butter. Beschreibung eines yon der Fa. R. W i n k e l , G o ttin g e n , her- 
gestellten Tascbenpolarisationsmikroskops u. Besprecliung seiner Anwendung bei 
der ambulanten Lcbensmittelkontrolle. (Ztschr. f. Unters. Nalirgs.- u. GenuBmittel
48. 53—57. Hamm.) Ma n z .

Chr. Hansen’s Laboratory, Inc., Little Falls, New York, *ubert. von: Karl 
Johan Monrad, Little Falls, Praparat zur Herstellung eines Milchsdurenahrungs- 
miłłels von besonderer Verdaulichkeit, besteliend aus gemahlenem u. innig gemischtem 
Zucker C/iooo Teil) u. Pepsin (1 Teil). (A. P. 1474542 vom 9/1. 1923, ausg. 20/11.
1923.) K a d s c ii.

Arthur Lees, Hanley, Stafford, Teigiges Produkt. Man yerwendet zur Herst. 
des Prod. Zucker (56 Teile), Mehl (84 Teilc), Reismehl (10 Teile), Hopfenmehl 
(4 Teile), Cremor Tartari (2l/2 Teile) u. NaHC03 (1 [/4 Teile). (E. P. 181211 yom 
4/5. 1921, ausg. 5/7. 1922.) K a u s c h .

W illiam  Gk Allen, Salem, Oregon, Behandlung von Nahrungsmitteln zur Kon - 
serrierung in Biichsen. Apfel oder andere Friichte werden in einem Behiilter mit 
solclien Mengcn der Konseryierungsflussigkeit bedeckt, wic sie aufsaugen konnen, 
worauf man den Behalter scblieBt, dic Luft absaugt, u. dann durch Óffnen des 
Behiilters wieder Luft einstromen laBt. Die Friichte werden herausgenommen, in 
Dampf oder h. W. erhitzt u. so diclit in die ttblichen Biichsen yerpackt, daB in 
diesen kein Luftraum bleibt. Infolge des Absaugens der Luft wird das Yerfiirben 
der Friichte yermieden. (A. P. 1491652 yom 8/2. 1922, ausg. 22/4.1924.) ROh m e k .

Nathan Mininberg, Minneapolis, Minnesota, Kkicnahrungsflocken. Man mischt 
Kleieportionen yerschicdenen Hydrolysierungsgrades mit roher Kleie, wobei alle 
Teile gekriiuselt sind. (A. P. 1503547 yom 12/1. 1923, ausg. 5/8. 1924.) K a u s c ii.

Frank E. Coombs, San Francisco, Konservierung von Fruchtsaften. Die Frucht- 
siifte werden durch Zusatz yon S02 konseryiert, worauf man yor der Yerwendung
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die S02 durch łŁ 0 2 zu S03 oxydiert, dic gegebenenfalls noch durch CaC03 neu- 
tralisiert werden kann. (A. P. 1492964 vom 17/10. 1921, ausg. 6/5. 1924.) RO.

Pasąuale Luigi Buffa, Genua, Italien, Die Konsistenz von Gelatine besitzende 
Schokolade. Man rostet Kakaobohnen, entfernt ihre Sehalen, ebenso 20% der Kakao- 
butter, mahlt den Riickstand u. mischt ihn mit Zueker, Glucose, Agar-Agar u. 
Glycerin, erhitzt das Gemiscli in einer durch Wasserdampf erliitzten Pfanne auf 
etwa 50° u. bringt dann die gelatinose M. in Buchscn usw. (E. P. 175740 yom, 
18/11. 1920, ausg. 23/3. 1922.) K a u s c h .

Naamlooze Vennootschap Hóllandsche Cacao- und Chocoladefabrieken 
„Java“, Amsterdam, Herstellung von Kakaopuhier aus gerosteten Kakaobohnen. In 
h. Zustand gemahlene gerostete Kakaobohnen, die darauf ausgepreBt, zerkleinert u. 
in einem Kollergang behandelt worden sind, werden unmittelbar darauf in eine 
rotierende, mit grober Gazę bespannte Tronnnel gebracbt. Die aneinanderhaftenden 
Teilchen der Kakaomasse werden in der Trommel bei der Drehung yoneinander- 
gerissen, gehen fast yollstandig durch die Gaze hindurch u. werden dann schlieB- 
lich gesichtet. (Holi. P. 8734 vom 28/8. 1919, ausg. 15/6. 1923.) ROh m e r .

W illiam  Spear, Edgware, Middlesex, und Naryik, Norwegen, und Charles 
Oscar Spear, Edgware, Nahrungsmittel aus Fleisch und vegetabilischen Sto/fen. Die 
yegetabilischen Stofte oder das Fleisch werden durch Bespiilen mit w. W. gereinigtr 
in Breiform ubergefuhrt, getrocknet, gegebenenfalls geriiuchert, gepulyert oder in 
Wurfelform gebracht. (E. P. 179705 vom 21/2. 1921, ausg. 8/6. 1922.) K a u s c h -

W ilson & Company, Chicago, FAngepokeltes Fleisch. Dcm Fleisch werden 
NaCl, NaN03 oder ein anderes Nitrat trocken oder in Lsg. u. eine yirile Kultur 
eines nichtpathogeuen, nieht faulniserregenden, aber nitratreduzierenden Mierococcus 
einverleibt. (E. P. 177988 vom 29/3. 1921, ausg. 4/5. 1922.) K ausch.

Francis Gk Matson, Washington, Columbien, Herstellung eines Nahi-ungsmittels. 
Wurst, z. B. Frankfurter Wurst, wird gekoeht, in einer gceignetcn Form mit einem 

fl., Baekpulyer enthaltenden Teig umgeben u. in der Form abermals gekoeht. Das 
fertige Prod. wird dann aus der Form genommen u. stellt ein sofort genieBbares 
Nahrungsmittel djir. (A. P. 1492603 vom 23/2. 1924, ausg. 6/5. 1924.) ROh m e b .

Western Condensing Co., Eureka, Californien, iibert. von: David D. Peebles. 
Eureka, Californien, Trocknen von Milch. Milch wird so weit eingedampft, bis 
etwa 80% ihres W.-Gehaltes entfernt sind, worauf man sie durch eine Siiurc oder 
Lab zum Gerinnen bringt. Das Prod. kann zur Herst. von Ka.se yerwendet oder 
yollstandig getrocknet u. dann pulyerisiert weiden. (A. P. 1491166 yom 9/3. 1921, 
ausg. 22/4, 1924.) ROh m e r .

Caraation M ilk Products Company, Chicago, Illin., iibert. von: George 
Gundrod, Oconomowoc, Wisconsin, Milch und Milchprodukte. Yor dem Sterilisieren 
wird ein Teil der minerał, krystalloiden Bestandteile daraus entfernt, das W. yorher 
odfir naehher bis zu der gewiinschten Konz. yerdampft u. dann die Milch sterilisiert. 
(A P. 1503892 yom 16/10. 1918, ausg. 5/8. 1924.) K a u s c h .

Ward Baking Company, New York, iibert. von: Henry Adolph Kohman. 
Roy Irvin und Ernest Stateler, Pittsburgh, Koagulieren und Fallen von Milch.. 
Man setzt zu der Milch das Fallungsenzym, das beim Wachsen yon Mucor Rouxii 
heryorgebracht wird. (E. P. 186925 yom 3/10. 1922, ausg. 29/11. 1922. A. Prior. 
3/10. 1921.) K a u sc h .

Henri Y ail Dunham, New York, Casehiprodukte. Eine Alkalicaseinlsg. wird 
mit saurem, Citronensaure enthaltenden Materiał behandelt, bis sie gegen Laekmus 
sauer reagiert u. dann das Casein in ein feines entflocktes Prod. ubergefuhrt. — 
Es dient zur Herst. von Magermilch. (E. P. 180018 yom 12/2. 1921, ausg. 15/6-
1922.) K a u s c i i .
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Isaac C. Popper, New York, Behandlung yon Kasę. Der Kśisc wird uuter 
holiem Druck durcli gelochte Platten gcprefit u. so unter Zerteilung der groBeren 
Fettkugeln in Strangform ubergefiihrt. Nachdem die Strange mit etwas W. be- 
feuclitet worden sind, um die etwa verloren gegangene Feuchtigkeit zu ersetzen, 
werden sie mit Hilfe einer Schnccke durch ein am Ende derselben yorgesehenes 
Mundstiick herausgeprefit u. so wieder zu einer dickeren M. yereinigt, dic iu Stiicke 
von geeigneter LSnge geschnitten wird. Das Prod. besitzt eine gleichformige Be- 
schaffenheit u. infolgedessen eine groBere Haltbarkeit. (A. P. 1492388 vom 12/7. 
1923, ausg. 29/4. 1924.) ROhmer.

John Aloysius 0 ’Loughlin, Manchester, Tierfutter. Man mischt konz. 1. 
EiweiBstoffe u. Fette mit Melasse bei einer nalie dem K p . liegeuden Temp. u. setzt 
zu der li. M. gewisse Cerealien (Maismehl, Rapsmehl, Bolmeumehl usw.) oder Stoffe, 
die Vitamine enthalten. (E. P. 178201 vom 12/1. 1921, ausg. 11/5. 1922.) K a u s c ii.

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

J. Braun, Zur Geschichte der Papierfabrikation und des PapierhandeU in 
Niirnberg. Augaben iiber Papiermiihlen in u. bei Niirnberg. (Wchbl. f. Papierfabr. 
55. 929—32. Niirnberg.) SOyern.

Alfred T ingle, Die Erzeugung von Polymlfidpulpe. Ein Verfahren zur Yer- 
wendung von Holzabfallen fiir die Herstelhmg starker nielit bleiehender Piilpe. Ais 
Kochmittel dient Ca-Polysulfid, das unmittelbar durch Verniischcn von gebranntem 
CaO mit S im GewichtsverhSltnisse 2 :1 hergestellt wird. Auf 1000 lb. lufttrockene 
Holzspiine (chips) kommen 200 lb. des Koclimittels; W. nur so viel, daB das IIolz 
bedeckt ist. Die Zeit des Kocheus u. der Druck richten sich nach Art u. GroBe 
der Spiine. Fichtenspiine (spruce chips), die fiir das Sulfitkochen bestimmt waren, 
waren mit dem besprochenen Kochmittel bei etwa 65—75 lb., Druck in 10—12 Stdn. 
sehr gut gekocht. Nach dem Kochen wird die Piilpe durch geeignete mechan. 
Behandlung zerkleincrt u. zur Entfernung von Ca-Verbb. mit verd. II2S04 oder noch 
besser mit Sulfitabfallauge behandelt. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 230 
bis 231.) _________________  R O h l e .

Nathaniel A. Thompson, Kansas City, Kansas, Wasserdiehtmachen von Ge- 
weben. Man lost Kautscliuk in einem scliweren KW-stofF oder Leinol, Baumwoll- 
saatiil u. yermischt mit Asphalt u. Fullstoften, wie Kreide, Fe20 3 usw. (A. P. 1500537 
vom 8/3. 1923, ausg. 8/7. 1924.) ' F r a n z .

Calico Printers’ Association, Limited und Ernest August Pourneaux, 
Manchester, Yerfaliren, um Baumwolle ein leinenćilinliclies Aussehen zu geben. Man 
behandelt Garnę oder Gewebe aus Baumwolle mit II2S04 yon 50—52° Bć. vor oder 
nach dcm Mercerisieren mit Alkali. (E.P. 213353 vom 5/1. 1923, ausg. 24/4. 
1924.) F r a n z .

Landsdale Silk Hosiery Co. Inc., Landsdale, Penusylyania, iibert. yon: 
Edward Mendelsohn, New York, Behandeln von Seide. Um feine Seidenwaren, 
insbesondere Wirkwaren, Striimpfe, fester u. widerstandsfiihiger zu machen be
handelt man sie mit einer 5°/0ig. Alaunlsg., am besten Ammoniumalaun, u. dann 
mit einer 0,5—l°/0ig. Seifenlsg. (A. P. 1500026 yom 4/4. 1924, ausg. 1/7. 1924.) F r z .

Lester Kirschhraun, Chicago, Illinois, llerslellung von Kautschukemulsionen. 
Man emulgiert Kautsehuk mit Hilfe von reinem kolloidalen Ton in W . unter Ruliren 
in der Warme u. unter Druck. Die.Emulsion, die mit W. yerd. werden kann, 
kann mit Faser usw. yermischt u. auf der Papiermaschine weiter yerarbeitet werden. 
(A. P. 1498387 vom 16/8. 1922, ausg. 17/6. 1924.) F ra n z .

137*
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Otto Paul Kóhre, Diirrenberg, Saale, Herstellung von Zigarettenpapier, dad. 
gek., daB das Papier mit entfetteter Milch getriinkt wird. (D. R. P. 400863 KI. 55 f 
vom 1/9. 1922, ausg. 23/8. 1924.) Oe l k e r .

C. A. Braun, Miiuchen, Gewbmung van Tcxtilfasern und Zellstoff aus geeigneten 
Rohpflanzen, wie Brennesseln, Jute, Schilf, Typha u. dgl. nach D. R. P. 388998, 1. dad. 
gek., daB die zerkleinerten Pflanzen im Kocher unter Druck bei Tempp. bis zu 
176° mit Gemischen aus Alkalicarbonaten oder Atzalkalien u. Sulfiten der Erd- 
alkalien behandelt werden, wobei die ersteren entweder in der zur Umsetzung 
notigen Menge oder im UbersehuB vorhandcn sind. — 2 weitere Patentanspriiehe 
kennzeichnen Ausfuhrungsformen des Yerf. (D. R. P. 401124 KI. 29b voni 22/2.
1923, ausg. 29/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 388998; C. 1924. 1. 1463.) K a u s c k .

Andreas Biffar, Miltenberg a. M., Herstellung von Zellstoff unter gleichzeitiger
Gewinnung v'on Harz, Terpentin usw., dad. gek., daB die aus dem Kocher abgelassene 
Lauge in einen Behiilter befordert wird, in dem sich die Harzseife absetzen kann, 
wahrend durch eine am Kocherdeckel angeschlossene Eohrleitung die spezif. 
leiehteren fliichtigen Bestandteile der Lauge nach einem Behiilter entweichen, in 
dem sie sich niederscblagen oder kondensieren. — Es werden in einfachster Weise 
Harz u. Terpentin olme Yerwendung besonderer Chemikalien u. olme wiederholten 
Druckwechscl im Kocher gewonnen. (D. E. P. 400857 KI. 55b vom 16/12. 1922, 
ausg. 22/8. 1924.) O e l k e r .

John J. A urynger, Brooklyn, New York, Schwerbrennbares Celluloid. Man 
vermiacht eine Cellulosenitratlsg. mit einem in W. 1. Silicat; die Mischung, der 
man noch Rieinusol, Camplier, Naphthalin usw. zusetzen kann, dient. zur Herst. 
von Lacken, piast. MM., Isoliermassen. (A. P. 1496198 vom 19/6. 1922, ausg. 3/6.
1924.) F r a n z .

The Celluloid Company, iibert. von: WiHiam G. Lindsay, Schwerbremibare
Cellulosccstcrmassen. Man vermiseht. Celluloseester mit Triarylphosphaten u. melir 
ais 25% Krystallwasser entlialteudem Calciiuntartrat. (A. P. 1493208 vom 25/4. 
1922, ausg. 6/5. 1924.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, iibert. von: Edward S. Earrow jr., Rochester, 
New York, Celluloseatherldsungen und -massen. Man lost eine in W. unl. Atliyl- 
cellulose in einem Gemiscli von CH3OH, Methylacetat u. Benzamid. Die Lsg. dient 
zur Herst. von Filmen. (A. P. 1494471 vom 7/7. 1922, ausg. 20/5. 1924.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., iibert. von: Paul C. Seel, 
Rochester, Celluloseester. Man behandelt Cellulose mit einer yerd. Lsg. einer starken 
MineralsSure (ITsS04), entfernt die Siiure durch Wasclien u. liiBt auf dic behandelte 
Cellulose mit esterifizierenden Reagenzien einwirken. (A. P. 1503604 vom 2/2. 
1922, ausg. 5/8. 1924.) K a u sc h .

Leon Lilienfeld, Wien, Osterreich, Herstellung von Viscose, Filmen, Kunst- 
seide, Appreturnńtteln, Ubcrzugsmassen, Klebmitteln, plastischen Massen usiv. Man 
behandelt Cellulose, Celluloseliydrat, Hydrocellulose oder Oxycellulose mit Alkali- 
lsg. u. CS3 bei 2—6°. Die erlialtene Cellulosexantliogenatlsg. wird auf Kunstseide, 
Filme, plastisehe MM. usw. yerarbeitet. (E. P. 216828 vom 24/7. 1923, Auszug 
veroff. 23/7. 1924. Prior 29/5. 1923. Zusatz zu E. P. 212865; C. 1924. II. 1757.) F r .

The Goodyear Tire & Eubber Company, tibert. von: Paul Beebe, Akron, 
Ohio, Uberzielien der Faser mit Kautsclmk. Man yermischt die Faser mit einer 
Lsg. yon Kautschuk in Bzl., Toluol u. yersetzt mit 1LS u. SOa, hierauf wird der 
Kautsehuk durch Zusatz von A. oder Aceton auf die Faser gefallt u. zu Schicliten 
geformt; das vom UbersehuB des Losungsm. befreite Prod, wird dann in ein 
Losungsm. fur Kautschuk gebracht; nachdem eine genugende Quellung des Kaut- 
schuks stattgefunden hat, wird mit A. behandelt u. getrocknet. Das Yerf. dient
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zur Herst. von FuBbodenbelag, Kunstleder usw. (A. P. 1483856 vom 4/11. 1922, 
ausg. 12/2. 1924.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Ernest Bury, Die Carbonisierung von Kohlc mit besonderer Bezieliung zum 

Verkokungsverfahren. Neuabdruck eines im Jahre 1907 vor der Institution of Gas 
Engineers gehaltenen Vortrags iiber Verkokung von Kohle in Gasretorten u. Koks- 
ofen u. iiber die dadurch bedingte abweicliende Zus. des Gases. (Fuel 3. 307 
bis 314.) IIa iie rland .

G. E. Foxwell, Ber plastische Zustand der Kohle. III. Teil. Die Bildungs 
temperatur und der W  cg der liauptsaćhlichsten Nebenprodukte. (II. vgl. S. 1530.) 
Vf. verkokt in einem Hartglasrolir Kohlen vo.n versehiedener Zus. u. bestimmt die 
Ausbeuten an Koks, Teer, II20, II,,S, C0.2, N II3, Gesamtgasausbeute, Olefine im Gas, 
Bzl., C .JI. Zuerst wurde das Rohr selmell auf 300° erhitzt u. dann langsam unter 
Temperatursteigerung von 1° pro Min. auf eine Endtemp. von 400—900°, wobei 
die bei den verschiedenen Tempp. gebildeten Nebenprodd. bestimmt wurden. Es 
ergab sich, daB bei 900° ais Endtemp. die Koksausbeute am kleinsten, dagegen 
die Ausbeute aller andercn Nebenprodd. mit Ausnahme der Olefine am groBten 
war. Die D. des gebildeten Gases nahm kontiuuierlich ab, wenn die Endtemp. 
von 400 auf 900° heraufgesetzt wurde. Die maximalen Mengen der Nebenprodd. 
wurden bei folgenden Tęmpp. gebildet: N il, bei 700—800°, II20  unterhalb 400°, 
II2S zwischen 400 u. 500°, gesamte Gasmenge zwischcn 700—800°, Olefine bei 
400 — 500°. Bei yerschiedcnen Kohlesorten warcn die Mengenyerhiiltnisse der 
Nebenprodd. sehr yerschieden, doch lagen die Zahlen alle in demselbeu Sinne. 
Uber den Weg, den die Nebenprodd. im Koksofen nehmen, kann Yf. aussagen, 
daB der Teer auf den kalten Oberflachen von nicht dest. Kohle niedergeschlagen 
wird. Ais sekundiires Nebenprod. bei der Teerdest. im Ofen entsteht Bzl., welclies 
aus den alipliat. KW-stoffen des primaren Teers gebildet wird. NH3 entsteht auf 
zweierlei Weise. Einmal primar durch Zers. der Kohlc, das zweitemal aber auch 
durch Zwischenrk. von freiem H2 mit dem freien N2. Fiir die maximale Ausbeute 
des primaren NH3 sind mittlere Tempp. notwcndig, wiilirend die sekundiire 
Zwischenrk. durch hohe Tempp. begunstigt wird. Andererseits zers. sich das 
primar gebildete NH3 teilweise beim Durchstreichen durch lieiBere Seliichten. Einen 
EinfluB auf die NII3-Ausbeute zeigt Wasserdampf. Je holier dessen Konz. im Gas 
ist, desto geringer ist die thcrm. Dissoziation von NH3. So vermag bei 855° eme 
Zunahme der Wasserdampf konz. yon 5,4 auf 25 °/0 die thcrm. Dissoziation des 
NHS von 85% auf 0% herabzusetzen. Die KorngroBe der Kohle ist insofern von 
Bedeutung, ais bei kleincr KorngroBe die Endausbeute an NH3 groBer u. die 
Dissoziation kleiner ist ais bei grobcrem Korn. (Fuel 3. 227—35.) B e c k e r .

G. E. Foxwell, Der plastische Zustand der Kohle. IV. Teil. Allgemeine physi- 
kalischc Eigenschaften, die mit dem plastischen Zustand in Bcziehung stehen. (III. Ygl. 
vorst. Ref.). Kokskohle u. nicht yerkokende Kohlc unterseheiden sich in ihrem 
Yerh. insofern, ais bei nicht yerkokender Kohlc das Maximum der Plastizitiit 
ctwa 100—150° tiefer liegt u. auBerdem noch ein zweites flaches Maximum bei 
100° auftritt. Die Ursache dieses zweiten Maximums ist nicht recht ersiclitlich. 
Der piast. Zustand der Kohle bei 400—450° ist im Sclimelzen der sogenanntcn 
/-Verb. bcgriindet, welche die Zwischenrfiume zwischen den einzelnen Partikelchcu 
ausfiillt. Extrahiert man eine Kokskohle mit Pyridin, dann konnen eine u- u. ais 
zweite Fraktion ein Gemisch von tj -j- ^-Yerbb. gewonnen werden. Diese Anteile 
werden mit yerd. H2S04 gereinigt, getrocknct u. aus dcm Gemisch der 8  -j- j'-Bc- 
standteile die /-Yerb. durch Extraktion mittels CHCl3 eliminiert. Bei Verss., die 
piast. Kurye in Gemischen yon Kokskohle u. nicht yerkokender Kohle aufzunchmen
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ergab sich dic Abhiingigkeit der Hohe des Maximums der Kurye (ais Grad der 
Plastizitiit) von dem Gelialt des Gemisclies an der ;'-Verb. Kohlen, die keinen 
Anteil an der /-Yerb. cnthielten, zeigten auch kein Maximum. Es werden nuu 
aus den a-, u. /-Bestandteilcn, welehe durch Extraktion gewonnen worden 
Waren, kiinstliclie Kohlen liergestellt u. dereń Verh. beim Yerkoken bei etwa 
1000° bcobachtet, wobei die Zeiten des Temperaturanstiegs yariiert wurden. Aus 
diesen Verss. ging liervor, daB die Oberfliichenspannuiig eine maBgebende Eollc bei 
der ICoksbildung spielt, welclie bewirkt, daB der gesclimolzene Anteil sich zu 
Kiigelchen zusammenballt, welehe untereinander zusammen haften u. infolge der 
Gascntw. ein Netzwerk bilden. Erhitzt man rascli ein Gcmiscli von u-, [3- u. ;'-Be- 
standtcilcn, dann tritt unter Aufbliilien ein rasches Schmelzen der y-Yerb. eiu, 
welehe dadurcli den u- u. den ^-Bcstandtcil miteinander yerkittet. Dann folgt ein 
Erstarrcn u. Blasenbildung durch das entweichende Gas. (Fucl. 3. 2 7 6 — 8 3 .)  B e c k e r .

T. J. Drakeley und J. R. I. Hepburn, Das spezifische Gewiclit und der Asche- 
gelialt von Kohle. Es sollte untersucht werden, ob eine Beziehuug zwischen der D. 
einer Probe Kohle u. dereń Aschengehalt bestcht, wie sie bereits (D rakeley  u . Jones, 
Journ. Soc. Chem. Ind. 4 2 . T. 163; C. 1923 . IV. 473) zwischen D. u. Wassergehalt 
fcstgestellt worden ist. Es wurden groBc Proben, die durch die Kolilcnwasclie ge- 
gangen waren, von 2 Stellen eines Flozes in Lancnshire in yerschiedeue Teilc ver- 
schiedener D. geteilt durch Schwemmen in Fil. bekannter D. Ais solclic Fil. 
dienten zuniichst Lsgg. von CaCl2, die aber bald durch geeignete Mischungen von 
Chlf. (D. 1,5) mit A. ersetzt wurden. Die Proben wurden in lufttrockencm Zustande 
vcrwendet (Fcuchtigkeitsgehalt des Arbeitsraumes im Mittel etwa 65%). Die Verss. 
ergaben, daB keine Beziehung besteht zwischen der waliren u. scheinbarcn D. u. 
dem Aschengehalte von Proben reiner Kohle desselben Flozes, weil die Probe be- 
stehen kann aus einem einzelnen Bestandteile oder aus einem Gemisclie der 4 Be- 
standtcilc der Kolilc. Dagegen besteht eine solclic Beziehung, wenn cs sich uip 
Durchschnittsprobcn handelt, u. es wird eine Gleichung angegeben, nach der man 
den Aschengehalt aus der D. einer Kohle bestimmen kann. Fiir Kohlen mit 
wechseluden Gelialten an Eisenpyriten besteht keine einfaclie solclic Beziehung. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 43 . T. 277—78. London, N. 7.) KOule.

T. J. Drakeley und J. H. I. Hepburn, Die fliichtigen Stoffe und Aschengehalte 
von Kohleproben desselben Flozes. Vff. erortern dic Bereclinung des Gchaltes an 
fliichtigen Stoffcn in Kohleproben, bezogen auf asche- u. wasserfreie Substanz, an 
lland von dafur gebriiuchlichcn Formeln. Es zcigte sich, daB die fliichtigen Stoffe 
von Proben reiner Kohle eine mathemat. Behandlung nicht zulassen, weil Proben 
desselben Flozes keine gleichmiiBige Zus. zeigen, sondern bestehen konnen aus 
einem oder einem Gemische der 4 verscliiedenen Bestandteile von Kohle (vgl. T id e s - 
w e l l  u. W h e e l e k , Journ. Chem. Soc. London 115. 619; C. 1 9 2 0 . IY . 197). Fiir 
Durchschnittsproben trockcner Kohle, die keine Eiseupyrite enthalt, wird eino 
Gleichung gegeben zur Bereclinung der fliichtigen Stoffe bezogen auf asclicfrcie 
Kolilc. Auch fiir Eisenpyrite u. andere Verunreinigungen entlialtende Rohkohle 
wird liierfiir eine Gleichung abgeleitet. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43 . T . 134—37. 
London, N. 7.) IIO i i l e .

K. B. Edwards, Eine vergleicheńde Untersuchung einiger Kohlenteere, die durch 
Yerkokung bei niederer Temperatur gewonnen wurden. Die 4 imtersuchten Tęere 
waren Hochofentecr, Coalitctecr, Schottischer Ncbenproduktenteer (MaclaurinSches 
Yerf.) u. Dundeegasteer. Die Teere wurden aus yerscliiedenen Kohlen nach ver- 
scliiedenen Vcrff. gewonnen. Die Unterss. werden eingehend besclirieben u. die 
jeweils erhaltenen Ergebnissc in 9 Schaubildern zusammengefaBt. Im allgemeineu 
liiBt sich sagen, daB die Annahme, daB Tieftemperaturteere liolien Ofenteeren selir 
iilinlich wŚren, zutrifft. Der in senkreehten Retorten im Dauerverf. bei der Ver-
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kokung bituminoser Kohlen entsteliende Teer ist hauptsachlich ein Tieftemperatur- 
teer, wenn auch gewisse Mengen aromat. Prodd. zugcgen sein mogen. Weiter 
verbreitet sieli Vf. noeli iiber die Zus. der Tieftemperaturteere, die in Uberein- 
stimmung mit den dafiir bereits im Schrifttume entlialtenen Angaben gefunden 
■̂ vurde. (Journ. Soc. Chem. Lid. 43 . T. 143—48. 149—56.) RUhle.

K. F. Tromp, Die Beurteilung der Wirkung der Gasreinigungsmassen. Die 
Nutzwrkg. liiBt sieli allein nach der Menge des aus dem Gas entfernten H2S, 
zahlenmaBig ausgedriickt ais S-Zunalime der Masse, beurteilen. Eine Yorschrift, 
bis zu welcliem S-Gelialt, oder wieviel Małe eine Masse rerwendet werden kann, 
kann auch nieht annahernd gegeben werden. Angabc einer Formel fur die 
variabelen Reinigungskosten im Original. — Altere Masscn wirken besser, ais all- 
gemein angenommen wird. Bei 50—60% S besteht noeli kein AnlaB, die Masse zu 
verwerfen. (Het Gas 4 4 . 252—58.) G r o s z f e l d .

Emeryk Kroch, Adsorptim von Gasolin aus dem Erdgas — ein wissenschaft- 
liches und tcclinisches Problem. Vf. bespriclit den gegenwartigen Stand dieses 
Problems. Die Gcwinnung von Gasolin aus dem Erdgas im Boryslaw-Tustanowiee- 
bccken kiinnte scliiitzungsweise auf das lOfaclie erhoht werden. Vf. diskutiert die 
Anwendbarkeit der 3 Gewinnungsmethoden: der Kompression, der Absorption u. 
der Adsorption. Die Kompression ist fur das gasolinarme Erdgas des Boryslawer 
Typs nieht anwendbar. Vf. geht dann ein auf die Verwendbarkeit von aktiyer 
Kohle u. Silicagel ais Adsorptionsmittel. (Przemyśl Chemiczny 8. 69—79. 108 
bis 116.) T e n n e n b a u m .

S. Ruhemann und 0. Zeller, iiber die Sclnoelgasc. Vff. hatten in einer 
friiheren Mitteilung (Ztsclir. f. angew. Ch. 35. 725; C. 1923 . II. 492) festgestellt, 
daB bei yorsiehtiger Verscliwelung von Braunkolile bis 425° kein H2 auftrat. Das 
etwas liieryon abwaicliende Kesultat B O r n s t e i n s  (Journ. f. Gasbeleuchtung 19 0 6 . 
651) scliricben Vff. dem EinfluB des Fe der von B O r n s t e i n  verwendcten Eetorte 
zu, wahrend sie mit GcfiiBen von Jenenser Glas gearbeitet hatten. Gegeniiber 
einer Mitteilung von P f a f f  u. T r u t n o y s k i  (S. 569) wonach bereits bei 258° IL 
auftreten soli u. scine B. vom Retortenmaterial nieht wesentlicli abhangig wiire, 
halten Vff. ihre Ansicht aufreclit u. sehen eine eyentuelle Ursaehe fiir die Gegen- 
siitzlichkeit der Befunde in Verschiedenheiten der beiderseitigen Arbeitsbedingungen. 
(Braunkolile 23 . 432—33. Inst. f. Braunk.- u. Mincralolforscliung, Berlin, Techn. 
Hoehseh.) B i e l e n i s k r g .

Alfred. Faber, Entziindungstcmperaturen einiger Braunkohlengruden. Die Best. 
der Entzundungstemp. fester Brennstoffe naeh P l e ń z  (Gas- u. Wasserfach 65. 478; 
C. 1923 . II. 64) dureh gasanalyt. Feststellung des Auftretens von Verbrennungs-CO; 
liefert naćh Ansicht des Yfs. kein siclieres Kesultat, da Oxydationen unter C02- 
Ęntw. bereits bei Tempp. einsetzen, die weit unter dem Eutziindungspunkt liegeń. 
Dic Beobachtung der plotzliehen Temp.-Steigerung bei Eintritt der Entziindung 
(ygl. B u n t e  u. KOłmel, Gas- u. Wasserfach 65. 592; C. 1922 . 1Y. 966) hiilt Yf. 
fiir zuyerliissiger. Die apparatiyen Einzelhciten einer entsprechenden Best.-Methode 
werden angegeben. Mit dieser Methode angeśtellte'Verss. haben ergeben, daB sieli 
unter gleichen, genau festgelcgten Arbeitsbedingungen reproduzierbare Werte vOn’ 
prakt. geniigender Genauigkeit erhalten lassen. Die fiir yerschiedene Grudesortcn 
gefundenen Werte lasseri gesetemJiBige Zusammenhangc zwisclien Zus. des MaterialK 
(Mengc der fliichtigen Anteile, des disponiblen IL etc.) u. der Holie der Ent- 
ziindungstemp. nieht erkenńcn u. liegen holier ais die nacli P l e n z  gefundenen.1 
(Braunkolile 23 . 430—32. Leipzig.) B ie l e k b e r g .

t .  d. Heyden und Typke, Transformatormole. Vff. erortern das Wesen dieser 
Ole, ihre Beliandlung vor u. wfilirend deś Betriebes u. ihre Prufung. (Petroleum 
2 0 .  1323—25. Berlin-Obersclioneweide.) R O h l e .
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P. Razous, Die Verkohlung und die Destillation des Holzes. (Vgl. S. 1421.) Es 
wird die eigentliche Dest. (Art, Bescliickung u. Betriebsfuhrung der Iletorten), sowie 
die Zus. u. Verarbeitung des Destillates erortert. (Ind. chimique 11. 204—6. 296 
bis 297.) RttHLE.

Edward Sokal, Katalyse nnd Mascliinen mit innerer Yerbrennung. Um eine 
leicbtere u. bessere Verbrennung von Motorenol zu erzielen hat sieli nacli Verss. 
des Vfs. die Bekleidung der Wandę der Verbrennungskammer mit katalyt. wirkenden 
Substanzen nach mebrjiibrigen prakt. Erfahrungen ais gunstig erwiesen. Ais Kata- 
lysatoren kommen hauptsaehlich in Betracbt Oxyde von V, Co u. seltenen Erden. 
Der benutete Katalysator wird ais Kataliic teehii. angewandt. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 43. T. 283—84.) H aberland .

W. Meysahn, Der Werł automatischer Mauchgasprufer fiir die Kesselhmts- 
konirolle. Kurze Besprechung der Unters. der Rauchgase auf CO„ mittels der dazu 
bestimmten App. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 995—96.) EOhle.

R. W igginton, Automatische Gasanalyse. Besprechung zweier automat. App. 
zur Gasanalyse: des „Cocoo“ ( N y e b o e  &  N i s s e n , Kopenhagen) u. des Duplex- 
Mono-Reeorder ( J a m e s  G o r d o n  & Co., London). (Fuel 3. 336—41. Sheffield,
IJmy.) HABERLAND.

L. A. Wood, A. W. Jenkins und Minerals Separation, Ltd., London, Her
stellung eines Heizstoffes. Beim Agglomerieren von Kohle in wss. Suspension durch 
Behandlung mit einem yiscosen KW-stoff ais Bindemittel, wird dieser in Form 
einer kolloidalen Emulsion in dem Brei verteilt. Die Emulsion wird zweckmaBig 
durcli Verrulireu des KW-stoffs in W. oder einer anderen Fl. unter Zusatz von 
Seife, Alkalihydrat, Alkalicarbonat, Alkalisulfid, Wasserglas o. dgl. hergestellt. — 
Die ausgeflockte u. agglomerierte Kohle kann dann zu Briketts »verarbeitet werden. 
(E. P. 216948 yom 7/3. 1923, ausg. 3/7. 1924.) O e l k e b .

Arthur Sutter, Oberliofen b. Muncliwilen, Schweiz, Mittel zum Teeren non 
Oberflachcn, wie Strafien, FuBgiingersteigen, Platzen, Dachpappen usw., gek. durch 
einen Teer, dessen leichtfluchtige u. leichtfl. Bestandteile durch Zusatz yon Roh- 
montanwaclis (Schwarzwacbs), gegebenenfalls unter Zusatz yon 1—5% hoehsehm. 
KW-stofie, gebunden sind. — Die Lebensdauer von mit dem Mittel behandelteu 
Flachen soli etwa (loppelt so groB sein wie die der bisher erhSltlichen. (D. R. P. 
400058 KI. 80 b vom 23/12. 1922, ausg. 1/8. 1924. Schwz. Prior. 16/12. 1922.) KOh.

„Polar11 Eisen- und Metallwerk Akt.-Gea., Stettm-Griinhof, Kemol. Her
stellung eines Kernols unter Verwendung yon Teer u. Sulfitlauge, dad. gek., daB
1 Teil Teer u. 2 Teile Sulfitlauge mit 5—10°/o Kalkmilch oder einer Heuabkocliung 
sowie mit 5—10% feinstem Kohlenstaub innig yermischt werden, derart, daB der 
Kohlenstaub in der Mischuńg in Scliwebe gehalten wird. — Der Teer wird wasser- 
bindend u. u. abwasebbar. (D. R. P. 400218 KI. 31 c yom 11/12. 1923, ausg. 
2/8. 1924.) KOhling.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rb., (Erfinder: Josef 
Jannek, Mannheim), Entschwefelung von Gasen, insbesondere Kohledestillationsgasen 
unter S-Gewinnung, dad. gek., daB man den Gasen den H2S durch Adsorption an 
porosen Korpern, insbesondere aktiyer Kolile, entzieht u. die daraus durch Aus- 
treiben erhaltenen Gasgemisclie yon bohem IŁS-Gehalt, gegebenenfalls nach passender 
Verdiinnung mit noeh nieht entschwefeltem Gas, zusammen mit der zur Oxydation 
des H2S zu S erforderliehen Menge O durcli eine diese Oxydation bewirkende 
Kontaktmasse leitet, die durch die Reaktionswiirme dauernd auf einer iiber dem F. 
des S liegenden Temp. gelialten wird. (D. R. P. 396117 KI. 26 d yom 14/9. 1922, 
ausg. 27/8. 1924.) O e l k e r .
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Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Ilb., Entschwefelung■ vm  
Gasen. Das Yerf. des Pat. 390117 wird in der Weise weiter ausgebildet, daB man 
pen Gasen den ILS (statt durch Adsorption an porosen Korpern) auf andere Weise, 
insbesondere durch Absorption in W. unter Druck iu wiedergewinnbarer Form 
entzieht. — Das W. wird dann so wcit entspannt, daB man ein Gasgemisch vou 
geniigend hohem ILS-Gehalt erhalt, um die zweite Stufe des Verf., die katalyt. 
Oxydation des II2S unter direkter Gewinnung von geschmolzcnem S, wie im Haupt- 
pat. besclirieben, ausfiihren zu konnen. (D. R. P. 396811 K I .  26 d vom 12/10. 
1922, ausg. 7/6. 1924. Zus. iu 0 R P. 396117: vorsf. Ref.) O e l k e k .

South Metropolitan Gas Company, Percy Parrish und Orlando "William 
W eight, London, Destilliercn von Gaswasscr. Eine Anzahl von Destillations- 
kolonnen u. GefiiBen, in denen das ausgetriebene NH3 in H2S04 aufgefangen wird, 
ist hintereinander geschaltet u. es werden die in den Sśittigern entwickelten Dampfe 
zusammen mit den yon der H2S04 nicht gebundenen Gasen den jeweils folgendeu 
Kolonnen bezw. einem Vorwiirmer fiir frisches Gaswasser zugcfiilirt, um ihre Hitze 
zum Austreiben des NH3 zu verwerten. (E. P. 217611 vom 18/12. 1922, ausg. 
17/7. 1924.) K O h l i n g .

Fuel Recovery Syndicate, Ltd., und N. J. Bowater, London, Deslillnlion 
von kohlenstofflialtigen Substanzen und Scliiefer. Bei der destruktiven Dest. dieser 
Substanzen durcb Erhitzen mit einer Mischung von iiberhitztem Dampf u. anderen 
Gasen wird die latente Warnic des Datnpfes yermittelst eines Wiirmeaustauschapp. 
wiedergewonnen. Die Gase, welclie mit dem Dampf gemiseht werden, bestelien 
yorzugsweise aus denen, welche wahrend des Dcst.-Prozesses erzeugt werden. 
(E. P. 217 041 vom 5/6. 1923, ausg. 3/7. 1924.) O e l k e k .

Milon James Trumble, V. St. A., Gewinnung von leichten Kohlemeasser- 
stoffen und Koks. KW-stoffe enthaltende Stoffe, wie Steinkohle, Braunkohle, 
Ólscliiefer, werden iu Retorten mit iiberhitztem Wasserdampf unter bohem Druck 
behandelt; die Braunkohle usw. kann aucli vor dem Beliandeln mit Dampf nach 
dem Entwiissern mit fl. KW-stoften, Rohpetroleum getriinkt werden. Das aus der 
Retorte entweichende Dampfgemisch wrird durch eine Turbinę, die zur Erzeugung 
von elektrischem Strom dienen kann, geleitet u. auf diese Weise auf gewolinlichen 
Druck gebracht. Die Dampfe werden dann in Dephlegmatoren fraktioniert kon- 
densiert Man erhalt niedrig sd. KW-stoffe; in der,Retorte bleibt ein fester Koks. 
Bei Anwendung melirerer Retorten kann das Verf. ununterbrochen ausgefiihrt werden. 
(F.P. 568819 yom 19/7. 1923, ausg. 2/4. 1924.) F r a n z .

James Austin Stone, Washington, V. St. A., Yerfdhren and Apparatur zum 
Kracken von Olen. (D.R.P. 395973 KI. 231> vom 3/9. 1921, ausg. 24/5. 1924. — 
C. 1923. II. 649.) F r a n z .

Bash Oil and Refiuing Company, ubert. von: Daniel W. Hoge, Chicago, 
Illinois, Spalten von hoclisiedenden Pctrołeunikohlenwasserstoffen. Das Robol wird 
zunachst yon den niedrig sd. Anteilen befreit; die Dampfe der hochsd. KW-stoffe 
werden unter geriugem Uberdruck durch ein in einem Bleibad angeordnetes, liiu- 
u. hergehendes langes Rohr von kleiuem Querschnitt geleitet. Das Bleibad wird 
auf 450—700° erhitzt. Die erhaltenen Dampfe werden kondensiert. (A. P. 1474475
vom 24/6. 1916, ausg. 20/11. 1923.) F r a n z .

Bash Oil and Refining Company, Ubert. yon: Daniel W. Hoge, Chicago, 
Illinois, Spalten von Petroleumkohlenwasserstoffen. Die Dampfe yon hochsd. Petroleum- 
kohlenwasserstoffen werden unter schwachem tJberdruck durch ein langes Rohr 
yon yerhaitnismaBig kleinem Durehmesser geleitet. Das Rohr ist U-fonnig gebogen 
u. ist einem mit geschmolzem Bici gefiillten Kessel angeordnet. Die Dampfe der 
gebildeten niedrig sd. KW-stoffe werden kondensiert. (A. P. 1474476 vom 25/5.
1918, ausg. 20/11. 1923.) F r a n z .
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Joseph H. Eiddick, Lyncliburg, Yirginia, Erzeugung von Atlujlen durch Spalten 
von Kohlenicasserstoffen. Mań liifit den elektr. Lichtbogen auf hoelisd. KW-stofie 
einwirken; die Elektro den sind beweglich angeordnet, um eine Anhiiufung der sieli 
abscheidenden Kohle zu yerliindern. Das gebildete Gemisch yon Gasolin usw. 
wird dureli einen Kondensator geleitet. (A. P. 1496742 vom 19/4. 1919, ausg. 
3/6. 1924.) F r a n z .

George Pearce Lewis, New Denham, Uxbridge, England, Spalten von Kohle. n - 
wasserstoffen. Die zu spaltenden KW-stoffe, dcnen feingepulverte Kohle, Alkalien, 
Erdalkalien, Metallehlorid, Borax, Bauxit oder Tonerde żugemisclit werden kćinnen, 
werden unter Druek auf 350—550° in Rohren erliitzt. Nach dem Erhitzen u. dem 
Entfernen der zugesetzten Stoffe wird das Ol etwas gekiihlt u. gelangt dann durch 
eine Reilie yon Reaktionskammern, in denen das 01 so zerstaubt wird, daB eine 
Wirbclbewegung entsteht, in die Reaktionskammer kann durch gesonderte Rolire 
H2 u .  Roliol eingeleitet werden; die Kammern sind heizbar u. mit wągereclit oder 
senkreelit angeordneten durchloeherten Bleclien ycrsehen; ais Katalysator entlialteu 
sie calcinierten Bauxit. In den Reaktionskammern kann man liochgespanntc elektr. 
Strome durch die Gase gelien lassen; der Druck nimmt in den einzelnen Kammern 
stufenweise ab. Dic FI. u. die Diimpfe gelangen dann in ein AbsetzgefiiB, um die 
scliweren Ruekstiinde zu entfernen u. von dort in einen Kondensator. Das Kondensat 
wird durch Behandeln mit Bauxit oder getrockneter gefallter Tonerde oder Hypo- 
ęhloritlsg. gereinigt u. hierauf fraktioniert dest, (E. P. 213 295 vom 27/9. 1922, 
ausg. 24/4. 1924.) F r a n z .

A. Schwarz, Montelair, New Jersey, V. St. A., Gcwinnung von gesattigten 
Kohlenwasserstoffen aus Rohpełroleum u m . Ungesiittigte KW-stoffe enthaltende Rob
ole werden mit niedrig sd. oder gasformigen gesatt. KW-stoffen yermischt; das 
Gemisch wird yerdampft, die Dampfc von ausgeschiedenem C befreit u. dann kon- 
densiert. (E. P. 211487 vom 13/2. 1924, Auszug yeroff 16/4. 1924. Prior. 13/2.
1923.) F r a n z .

U. S. Gasoline Manufacturiug Corporation, New York, Y. St. A., Her-
słellung von niedrig siedenden Kohlenicasserstoffen aus lioch siedcndai. Man erliitzt 
lioch sd. KW-stofFole unter Druck mit h. gasformigen KW-stoffen auf Spalttemp., 
der Druck u. die Temp. konnen hierbei unabhiingig von einander geregelt werden. 
Ais gasformige KW-stoffe kann man Erdgas usw. oder die beim Spalten ent- 
standenen Gase yerwenden, sie werden komprimiert u. crhitzt, sic werden den 
erwiirmtcn scliweren KW-stoffen im Gegenstrom entgegengefUhrt. Aus dem er- 
haltenen Gasgemisch werden die hoch sd. Anteile abgeschieden u. zum Spalten 
zuriickgelcitet, dann wird fraktioniert kondensiert. (E. P. 207276 vom 28-/8. 1922, 
ausg. 20/2. 1924.) . ' F r a n z .

Bostaph Engeneering Corporation, iibert. von: Alexander S. Hamage, 
Detroit, Michigan. Aufarbeitung voh Olefine und aromatische Kohlenioassertotoffe 
enthaltenden Kohlemcasserstof/gemischen. Das KW-stoffgemiscli, Kp.20—150° wird 
mit etwa 20% IIoSO, 66° Be bei 40° yermischt; der yon der Ólschicht getrennte 
Śiiuretecr wird unter Ruhren mit etwa dem gleichen Yolumen'W. verd.; die'was; 
Schićht enthSlt die durch Verseifen der Schwcfelsiiurc entstandenen Alkohole, die 
durch Dest. gewonnen werden konnen, der teerige, die SSureharze enthaltende 
Anteil wird in verd. NaOH gelost u. mit SRuren gefSllt; die erhaltenen Harze 
sind 1. in A., A., Solyentnaphtha, unl. in Paraffinkohlenwasserstoffen. Das yom 
Sliureteer getrennte 01 wird in 6 Fraktionen zerlegt: 1. bis 100°, 2. bis 120°,
3. bis 145°, 4. bis 300°, 5. bis 350°, 6. bis 450°. Die 1. Fraktion wird nitriert u. 
das Nitrobenzol vón den Nitroderiyy. der Olefine durch yerd. Alkalien getrenńt; 
die 2. Fraktion liefert. Mononitrotoluol; die 3. Fraktion Nitróxylol, - sie werden voii
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den Nitroderiyy. der Olefiuc durch verd. NaOH getrennt. Die 4. Fraktion entliiilt 
die Olefine bis C15H,0, sie werden wiederholt mit H2S04 behandelt u. zu Saure- 
harzen polymerisiert. Fraktion 5 u. 6 konnen ais Schmierol venvendet werden. 
(A. P. 1483835 yom 7/3. 1918, ausg. 12/2. 1924.) F r a n z .

Doherty Research Company, New York, iibert. yon: John Joseph Allimon, 
Bartlesyille, Oklahoma, Destillieren von Tlohpetrolcumolcn. Das Rohol wird durch 
eine Warmeaustauscliyorr. geleitet, in der es auf 90—150° crwSrmt wird, u. yon 
dort in den oberen Teil einer yertikal angeordneten Vakuumdestillierblase mittels 
eines Zcrstiiubers eingefuhrt. Die Vakuumblase ist in melirere Kammern unterteilt, 
aus dem yon oben herablaufenden li. Ol yerdampfen die leicht fluclitigcn Anteile, 
die aus den einzelneu Kammern mittels Yakuum abgesaugt werden; das zuriick- 
blcibende Ol wird von dem Boden der Vakuumblase in Retorten geleitet u. frak- 
tioniert destilliert. (A. P. 1500040 yom 17/7. 1919, ausg. 1/7. 1924.) F r a n z .

V. L. Oil Processes Limited und Owen David Lncas, Westminster, London, 
Reinigen utul Entsćhwefeln von Mineralolen. Man behandelt das Ol mit NH3 in 
Ggw. von Katalysatoren unter Druck u. entfernt wahrend der Behandlung wieder
holt die gebildeten Schwefelyerbb., H2S durch Filtrieren iiber Natriumplumbat oder 
-stannat, Bauxit, Eisenpsydliydrat, Bleioxydhydrat usw. Man kann das Ol ais F I .  

oder ais Dampf anwenden, bei geniigend lioher Temp. kann man das Ol auch 
spalten. (E. P. 211664 yom 19/1. 1923, ausg. 20/3. 1924.) F r a n z .

F. Lamplough, Highfield, Feltliam, Middlesex, Behandlung von Mineralolen. 
Die Diimpfe, welchc man beim Kracken von Ólen oder bei der Dest. yon ollialtigen 
Substanzen, wie Olscliicfer, erhiilt, werden stufcnweise gekiihlt, worauf die nieht 
kondensierten Diimpfe innig mit den in den einzelneu Stufen gewonnenen Konden- 
sateu yermischt werden. Hierdurch wird die Ausbeute an gcsiitt. fl. KW-stoffen 
gesteigert, wahrend die Menge der ungesiitt. KW-stoffc u. des freien H yermindert 
wird. (E.P. 216922 yom 1/3. 1923, ausg. 3/7. 19240 O e l k e r .

The American Laundry Machinery Company, Cincinnati, Ohio, iibert. von: 
James P. McCarthy, Chicago, Illinois, Trdnkęn der Faser mit Schmierol. Die 
Faser wird mit dem Schmierol wiederholt getriinkt u. ausgeąuetscht, so daB die 
Luft yollig aus der Faser entfernt wird. Die getriinkte Faser dient zum Schmieren 
der Achsbiichsen von Eisenbalmwagen u. dgl. (A. P. 1483362 vom 7/3. 1921, 
ausg. 12/2. 1924.) F r a n z .

George Edward Heyl, London, Entsćhwefeln von Mineralolen. Man emulgiert 
Mineralole mit einer Salzlsg. u. leitet durch die in die Salzlsg. tauchenden Blei- 
elektróden einen Glcich- oder Wcchselstrom. In die wss. Lsg. bringt man ais 
Katalysatoren Metalle, Pd oder Ni, die auf Koks niedergeschlagen sind; um njog- 
lichst lciehte Ole zu gewinnen, leitet man wahrend dea Stromdurcbgangs H2 ein. 
An Stelle der Mineralole kann man auch Mineralole liefernde Stoffc,' wie pulyeri- 
sierten Olscliiefer yerwCnden. (E. P. 213946 yom 7/9. 1923, ausg. 8/5. 1924.) F r a n z .

Standard Development Company, iibert. von: Nathaniel E. Loomis, 
Elizabeth, New Jersey, Gewinnung von Gogolin aus Erdgas oder anderen Gasolhi 
enthaltenden Gasen. Man leitet das Gas durch eine F l . ,  die Gasolin absorbiert, 
z. B. schwere KW-stofte, Gasol, Naphtha; das zu einem erhebliclien Teil yon 
Gasolin befreite Gas wird dann iiber feste Absorptionsmittel, akt. Kohle, geleitet 
u. vollig yon Gasolin befreit. Aus der das Gasolin enthaltenden Absorptionsfł. 
wird das Gasolin durch Dest. gcwonnen. Aus dem festen Absorptionsmittel wird 
das Gasolin dureli Beliandeln mit uberhitztem Wasserdampt’ abgetricben. (A. P.
1496061 vom 3/1. 1922, ausg. 3/6. 1924.) F r a n z .

Arthur N. Kerr, Bellevue, Pennsylyania, TJmwandlung der aus dem Erdgas 
gewonnenen Ei-dgasgasoline. Das durch Komprimieren u. Kiililen aus Erdgasen ge-
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wonnene Gasolin, das die bei gewohnlicher Temp. u. Druck gasformigen KW-stoffe 
Athan, Propan, Butan enthalt, wird durch Dest. von den niedrig sd. KW-stoffen 
befreit, man dest. solange bis der Ruckstand ais Motortreibmitłel brauehbar ist. Die 
abdestillierten Gase werden mit etwa 20% Luft gemischt u. konnen dann ais 
Heizgas verwendet werden. (A. P. 1482933 vom 9/5. 1921, ausg. 5/2. 1924.) F r a n z .

Frederic W. Ferrer, tibert. an : Maude Marie Power, Redlands, California, 
FlUssiger Brennstoff bestehend aus etwa 125 g Aceton, 5 g Campher, 5 g Napli- 
tHalin, 180 g CH30H , 135 g A., 40 g Amylalkohol; der Brennstoff kann fur sieli 
oder in Mischung mit Gasolin, Leuchtpetrolcum ais Motortreibmitłel yerwendet 
werden. (A. P. 1496260 vom 12/7. 1921, ausg. 3/6. 1924.) F r a n z .

Charles B. Belknap, Highland Park, Michigan, Herstellung von fliissigen 
Brennsłoffen. Man yermisclit KW-stoffe mit W., gegebenenfalls unter Zusatz eines 
emulgierend wirkenden Mittels, in einer Homogenisieryorr.; das Gemisch, das sich 
schwer trennt, dient ais Mołortreibmittel. (A. P. 1498340 vom 29/8. 1918, ausg. 
17/6. 1924.) F r a n z .

Count Jean F elix  Paul de la  Riboisiere, Berlin, Mołortreibmittel, bestehend 
aus einem iiber 160° sd. Stoff einem unter 150° sd. KW-stoff, geringen Mengen A. 
u. einem Phenol. Man yermisclit z. B. Steinkolilenteerol D. 1,05 bis 1,1, das 25% 
iiber 350° sd. Stoffe enthalt, mit der gleicjien Menge Bzn. oder Bzl. u. yersetzt die 
Mischung mit 3% A. u. 3% Phenol oder Cresol. An Stelle des Steinkohlenteers 
kann man Braunkohlenteer, Rohpetroleum, Schieferol, Torfteer usw. anstatt des 
Bzl. Tetra- oder Dekaliydronaphthalin yerwenden. (E. P. 213948 vom 11/12. 1922, 
ausg. 8/5. 1924.) F r a n z .

Elmer H. Records, Masonia, Idaho, Motortreibmitłel, bestehend aus 81,5% A., 
10% Bzl., 5% A., 3,5% Naphthalin. (A. P. 1491275 vom 17/7. 1923, ausg. 22/4.
1924.) F r a n z .

General Motor Research Corporation, iibert. von: Thomas M idgley jr., 
Dayton, Ohio, Mołortreibmittel, bestehend aus dem eutektischen Gemisch von 80% 
Cyclohexnn u. 20% Bzl. (A. P. 1491998 vom 4/10. 1918, ausg. 29/4. 1924.) F r a n z .

Ralph H. M cK ee, New York, Motorłreibmittel. Man setzt dem aus A., ge
ringen Mengen A., Bzl. u. geringen Mengen Toluol bestehenden Gemisch 3—10% 
der niedrig sd. stickstofflialtige Basen, Pyridin, Isochinolin, enthaltenden Fraktion 
von Schieferolen zu. (A. P. 1494613 yom 16/1. 1922, ausg. 20/5. 1924.) F r a n z .

W ilbur G. Duuning, Philadelphia, Peunsylyania, Motortreibmitłel. Man ver- 
mischt Gasolin, Naplitha, Bzl. mit etwa 10% Kresol oder Kolikresol. (A. P. 1495005  
vom 12/2. 1923, ausg. 20/5. 1924.) F r a n z .

George H. Taber und Harry Essex, Pittsburgh, Peunsylyania, Mołórtrcib- 
mittel, bestehend aus etwa 70—10 Teilen Gasolin u. 30—90 Teilen Steinkohlenteer- 
naplitlia, Kp. 135—190°. (A. P. 1495501 vom 11/11. 1918, ausg. 27/5. 1924.) F r z .

Harlon A. Jacobs, Minucapolis, Minnesota, Fliissiger Brennstoff, bestehend 
aus etwa 30 Teilen Gasolin, 0,5 Teilen Bzl., 0,5 Teilen Naplithol, 1 Teil Petroleum, 
0,25 Teilen Schmierol, 0,125 Teilen CS2. Das Naplithol soli die Eisenteile vor Kost 
schutzen. Der Brennstoff dient ais Mołortreibmittel. (A. P. 1489763 yom 30/9. 
1922, ausg. 8/4. 1924.) ' F r a n z .

0vid Orlington Cooper, Chicago, Sparsanies Heizen. Wenn Kohlenfeuer liell 
brennen, werden sie bedeckt mit einer Mischung yon Sand, Kohlenstaub, Asclie 
oder Holzmehl, Kochsalz u. so viel W ., daB die Mischung mortelartige Festigkeit 
besitzt. Die Mischung soli ein Verkoken der Kohle u. yollstandige Ausnutzung 
der wiihrend der Verkokung und des Yerbrennens des Koks entstehende Gase be- 
wirken. (A. P. 1481456 vom 9/1. 1922, ausg. 22/1. 1924.) K O h l i n g .

Frankfurter Gasgesellschaft und Arthur Burger und Josef Kronenberger, 
Frankfurt a. M., FAnregehmg der Mindestwassermenge beim Abłreiben von TYasser-
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dampf-Dampfgemischen durch fortlaufende Bestimmung der Wąsserdampfmengen. Das 
Verf., welclies in erster Linie zur Benutzung in Gasanstalten u. Kokereien bei der 
Abtreibung von Bzl. u. NH3 durch Dampf bestimmt ist, bestelit zunachst in der 
Ubertragung des fur andere Gasgemische bekannten Verf., fortlaufend die Best. 
der einzelnen Gasbestandteile yorzunehmen u. danach den Betrieb zu regeln. Im 
besonderen wird dieses Yerf. bei der Erzeugung yon Wasserdampf-Dampfgemisclien 
in der Weise angewendet, daB aus dem h. Gemisch an einer beliebigen Stelle vor 
dem Ktililer bezw. Siittiger eine kleine Gasmcnge abgezweigt u. das iu ilir ent- 
haltene W. kondensiert u. gemessen wird. Dabei wird im Falle eines Bzl.-Wasser- 
dampfgemischcs eine bestimmte Menge des Kondensats der beiden Stoffe gewogen, 
da hier das Gewicht der Miscliung olinc weiteres den Wasseranteil ergibt. Im 
Falle der NH3-Abtreibung enthSlt das Kondensat die gesamte NH3-Menge in Lsg., 
u. hier kann die Best. am einfachsten durch eine D.-Best. mittels Araometer er- 
folgen. — Auf diese Weise ist es moglich, fortlaufend festzustellen, ob ein Uber- 
sehuB von Dampf iiber das notwendige MindestmaB gebrauelit wird. (B. R. P. 
400216 KI. 26d vom 18/7. 1922, ausg. 16/8. 1924.) O e l k e r .

XX. ScMeB- und Sprengstoffe; Zundwaren.
B. A ngeli, Gefahrlichc und explosive Gemische. Alphabet. Zusammeustellung 

von in der Apothcke yerwendeten Stoffcn, dic mit anderen, dabei genannten, 
esplosiye Gemische liefern, u. yon solchen, die auch fur sich explodieren konnen. 
(Boli. Chim. Farm. 63. 165—66. 195—97. 275—78. 405—7. 436—37.) S p i e g e l .

—, Yersuche mit Sprengstoffen aus fliissigem Sauerstoff im Westen. Zur Ver- 
meidung des Abbrechens des Halses beim Neigen des YakuumgefaBes fiir fl. O., 
werden bei dem beschriebeuen Behiilter die Wandę des Mantels durch Glasdorne 
(,,bumpers“) in fester Entfernung yoneinander gehalten u. zwischen die auBere Hals- 
rohre u. auBercn Mantel ist ein biegsames Diapliragma geschaltet. Das AusgieBen 
wird durch eine Kontaktyorr. erleichtert. (Engin. Mining Journ.-Press 118. 355.) Ju.

E. H. Schulz, Korrosion von Metallen bei Beruhrung mit Schwarzpidver. Vf. 
preBt korniges Schivarzpulver unter einem Druck von 100 kg/qcm in Metallniipfchen 
von 18 mm lichter Weite u. 25 mm iiuBerem Durchmesser., Die Napfchen bestanden 
aus 1. Messing, 58er Legierung, wie sie fiir PreBmaterial yerwendet wird, 2. Al. 
techn. rein, 3. Elektronmetall, einer Mg-Legierung von Griesheim-Elektron, 4. Prcfi- 
zink, 5. Walzzink, 6. mit 6°/0 Cu u. 3% Al legiertes Gufszink. Die Verss. ań freier 
Luft zeigten naćli 135 Tagen, daB Messing u. GuBzink fast gar nicht, Al nur wenig 
angegrifFen waren. PreB- u. Walzzink wurden teilweise korrodiert, Elektronmetall 
wurde stark angegriffen. Die Lagerverss; in feuchter Luft iiber W- zeigten nach 
einem Jahr, daB die Messing- u. GuBstuckniipfchen leicht angefressen waren. Al 
zeigte innen keine Spur einer Korrosion. Nur die AuBenseite war durch die 
Fcuchtigkeit angelaufen. Das Elektronmetall wrar stark korrodiert, PreB- u. Walz
zink zeigten deutliche Spuren eines Angriffs an der Innenseite. Bei der Unters. 
des Verli. der Metalle gegeniiber den fiir Ziindkorper gebrauchlicheu Pulyerkomern 
ergab sich bei Lagerung an freier, feuchter u. warmer feuchter (50°) Luft, daB 
sich Ziindkorper aus Messing, Elektron u. Zn annahernd gleich gut yerlialten. In 
freier Luft bleiben alle Metalle fast ganz blank, wiihrend sie in feuchter Luft bei 
50° siimtlich angelaufen waren. Das Lagem in feuchter Luft bei Zimmertemp. be- 
wirkte nur bei PreB- u. Walzzink ein stellenweises Anlaufen yon dunklen Flecken. 
(Ztschr. f. Metallkunde 16. 136—37.) B e c k e r - R o s f ..

Richard Escales, Munchen, Herstellung von Explosivstoffen, gek. durch die 
Beimischung yon sog. Halbkoks aus Steinkohlen, Torf, Ólschiefer u. iihnlichen 
Stoffen. Es wird die gleiclie Wrkg. wie mit dem Yerf. des Hauptpat. erzielt.
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(D .R .P. 399801 KI. 78c vom 4/8. 1923, ausg. 29/7. 1924. Zus. zu D.R.P. 396 687;
C. 1924. II. 1304.) O e ł k e i j .

Atlas Powder Company, Wilmington, Del., iibert. von: Roy Linden H ill, 
Taniaąua, Pa., Ammoniumnitrat-Sprengstoff\ welcher auBer NH4-N03 u. NaN03 ein 
fl. organ. Nitrat u. 17—32% aromat. Nitrokorper entluilt, yon denen mindestens 
50% aus Trinitrotoluol bestehen. Beispielsweise wird eine Miscliung aus 52% 
NH4N 03, 3% Nitroglyeerin, 24% NaN03, 20% Nitrokorper u. 0,5% Kreide 
etnpfohlen. (A. P. 1483087 vom 21/3. 1923, ausg. 12/2. 1924.) O e l k e r .

Ernest L. Swift, Oakland, Calif., Sprcngstojf, welcher dadurch erhalten wird, 
daB man fl. Luft von einer Substanz absorbieren liiBt, welche dureh teilweisc Ver- 
brennung sogenannter Abfallolgaskolile, einem Nebenprod. der Gasfabrikation, ge- 
wonnen wird. Diese Kohlc zeichnet sieh durcli ihre Porositiit aus u. ist daher ge- 
eignet, sehr groBe Mengen fl. Luft aufzusaugen. (A. P. 1497 413 vom 23/5. 1923, 
ausg. 10/6. 1924.) O e l k e r .

Sprengluft-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Sprengluflpatrone nach Pat. 367 333, 
dad. gek., daB man ais C-Triiger Braun- oder Steinkohlen yerwendet oder solclie 
zufiigt, u. zwar bei gleiclizeitiger Yerwendung verfliissigter Gase. — Diese C-Tr&ger 
wirken iiuBcrst brisant, sind billig u. bequem żu bescliafłen u. nehmen gut fl. O 
auf. ( D .R .P .  400456 KI. 78e vom 20/2.1917, ausg. 9/8.1924. Zus. zu D. R.P. 367 3 3 3 ; 
C 1923. II. 780.) O e l k e r .

Hans Rathsburg, Furth i. Bay., Herstellung von Ziindsatzen. (D. R. P. 400728  
KI. 78e vom 12/8. 1921, ausg. 18/8. 1924. Zus. zu D.R.P. 3 5 6 3 9 8 ; C. 1922. IV. 652.
— C. 1922. IV. 810.) Oe l k e r .

Hans Rathsburg, Furth i.Bay., und W alter Eriederich, Troisdorf b.Koln a.Rh., 
Herstellung von Ziindsatzen. (D.R.P. 400730 KI. 78e vom 28/3.1922, ausg. 18/8.
1924. — C. 1924. I. 1302.) O e l k e r .

Hans Rathsburg, Furth i. Bay., Einlieitszundsdtze fiir Initialzunder. (D. R. P. 
400729 KI. 78e vom 12/8. 1921, ausg. 18/8. 1924. — C. 1923. II. 370.) Oe l k e r .

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
F. W. Horst, Priifimg von Sto/fen (Metallen und Legierungen) auf Eignung 

zum Ban chemischer Apparate. Um den geeigneten BaustofF fiir App. der Gelatine- 
lierst. zu finden, hiingte Vf. Metallblattchcn ycrschiedcnen Stoffes in Gelatinelsg. 
u. beobachtete die Gewichtsabnahme der Blattchen in einer langeren Zeit. Die 
geringste .Gewichtsabnahme war bei einer Al-Bronze festzustellen. (Chem. Apparatur
11. 105—7. Neckargemund.) N e id h a r d t .

R r., TJber Kaltleim. I. u. II. Mitt. Angaben iiber Ilerst. trockner u. nasser 
Kaltlcime aus Stiirke, Dextrin, Stiirkesirup, Casein u. Sulfitcelluloseablauge sowie 
iiber fl. Malerleim, Eigensehaften u. Anwendung dieser Prodd. (Kunststoffe 14. 54 
bis 56. 118—20.) S 0 v e r n .

E. Sauer, i i  ber den Wert systematischer TJntersuehungen in der Lebnfabrikation. 
Besprechung der Eigensehaften u. Herst. des Leimes, der Viscositatsmessungen 
seiner Lsgg., der Einw. von Warnie u. Wasserdampf, ferner des Eindampfens u. 
Filtrierens auf denselben. Leime, welche dic liocliste Anfangsyiscositiit liabcn, 
zeigen den schnellsten Viscositiitsabfall bei hoheren Teinpp. Der hochyiscosc 
Lederleim besitzt deshalb besondere Hitzeempfindliclikeit. Im spiiteren Verlauf der 
Hitzeeinw. sinkt jedoeh die Viscositiit von Leder- u. Knoclienleim gleicli langsam 
ab. Lederleim zeigt bzgl. Hitzeeinw. auf Viscositiit groBere UnregelmiiBigkeiten ais 
Knochenleim. Dureh Filtrieren der Briilien findet nur yerschwindend kleine Ande
rung der Viscositiit statt, dureh das Trocknen der Leimtafcln tritt (bei Vergleicli 
gleicher Konz. vor u. nach dem Trocknen) ein Viscositiitsanstieg bis 43,6% ein- 
(Chem.-Ztg. 48. 473—75. 500—501. Stuttgart.) G e r n g r o s s .



1924. II. HXXIV. P h o t o g r a p h ie . 2111

Hans "Wagner, Bleichung von Klebstoffen mit Persulfaten. Mau hat mit Per- 
sulfaten gute Ergcbnissc erzielt. Das Bleichen von gelbem Dextrin, tier. Leim,
Pischleim sowie Knochenfett wird erlautert. (Farben-Ztg. 29. 1861.) StłyEEN.

Zuckerfabrik Frankenthal, Frankenthal, Rheinpfalz (Erfmder: Paul Beyers- 
dorfer, Frankentbal), Herstellung von Leim und Knochenkohle, 1. dad. gek., daB man 
den Rnochen zunachst in bekannter Weise den Leim entzieht, sic darauf mit einer 
Lsg. triinkt, die sich beim Gltthen der Knochenkohle zers. u. dabei adsorptions- 
fiihige Kohle liefert, u. daB man eudlieh die so behandelten Knochen in bekannter 
Weise auf Knochenkohle w’eiter yerarbeitet. — 2. gek. durch die Yerwendung einer 
Lsg. von EiweiBstoffen, Kohlenhydraten oder EiweiBstoffen oder Kohlenhydraten.
— 3. gek. durch die Verwendung yon Sulfitablauge oder einer Lsg. von anderen 
Abfallstoffen. — Weitere 3 Patentanspriiclie betreffen Ausfiihrungsformen des Verf. 
(D. R. P. 400462 KI. 12i vom 30/3. 1923, ausg. 7/8. 1924.) K a u s c h .

Jacob S. Robeson, Pennington, N. J., Kich- mul Bindemittel in fester Form. 
Man yermisclit ein anorgan. kolloidales Materiał, z. B. Tonerde, mit einer organ, 
kolloidalen Substauz, yorzugsweise Sulfitcelluloseablauge, gegebenenfalls in Pulyer- 
form, u. W., trocknet das Gemisch u. yermahlt es zu Pulyer. — Das Prod. eignet 
sich insbesondere auch zur Herst. von Kemen in der EisengieBerei. (A. P. 1498856 
vom 11/8. 1920, ausg. 24/6. 1924.) O e l k e r .

J. Broadfoot & Sons, Ltd., und J. GL Robertson , Ghisgow, Klebmittel, 
welches aus gewohnlichem Leim oder Fischleim, Formalin u. einem Oxyd oder 
Superosyd einer alkal. Erde besteht. Ein Fullmittel, wie Kaolin oder Asbest, kann 
der Miscliung zugesetzt werden. (E. P. 216953 vom 10/3. 1923, ausg. 3/7.
1924.) O e l k e r .

The Texas Company, New York, ubert. von: Delphine D. Greene, Port 
Arthur, Texas, Plastische Masse. Man yermischt ungefahr 33% A. mit 30% 
Schellack, 20% Harz, 2% Gips u. 15% Eiseuoxyd. Die M. erhartet schnell, ist 
unl. in Ólen u. widerstandsfahig gegen Dampfe von KW-stoffen, sie dient zum 
Dichten von Rohren, Retorten, Destillierblasen usw., in denen KW-stofiole beliandelt 
werden. (A. P. 1497782 yom 18/4. 1921, ausg. 17/6. 1924.) F r a n z .

XXIV. Photographie.
W. Clark, Notiz uber die photographische Biidumkehrung durcli Wassersto/f- 

superoxyd, Natriumarseniat und durch Licht. Vf. benutzt zu seinen Unterss. Platten- 
paare, die er gleichzeitig belichtet, fisiert u. wiisclit. Je eine Platte wird mit H20 2
u. N;UjA804 beliandelt u. dann gewascheu; schlieBlich werden siimtliche Platten 
physikal. entwickelt. Es zeigt sich, daB beide Reagenzien eine zerstorende Wrkg. 
auf die Ag-Keime ausiiben. Yf. zieht den ScliluB, daB die Bildumkehruugen durch 
Uberbelichtung u. durch Bchandlung mit ILCh, oder NajAsO^ giinzlich yerschiedene 
Griinde haben. (Chem. News 129. 97.) KellermAnn. :

L. Lumiere, A. Lumiere und A. Seyewetz, Beitrag zum Studium des latenten 
photograpliischen Bildes. Vff. haben bei ihren fruheren Verss. (S. 1763) uber die 
Entwicklung nach dem Fixieren ein Bad von Paraphcnylendiamin u. Natrium- 
silbersulfit benutzt. Sie liatten angenommen, daB es sich um einen rein physikal. 
ProzeB handelt, daB das Silbersalz des Entwicklers an den Keiinen des latenten 
Bildes reduziert u. festgehalten wird. Dann miiBte auf andere Weise entstehendes 
Silber in statu nascendi denselben Effekt zeigen. Das ist nicht der Fali. Eine 
Lsg. von CIT,O u. Natriumsilbersulfit liinterlaBt keinen siclitbaren Effekt. Dagegen 
wird das latente Bild sichtbar, wenn die Platte nach dem Fixieren mit einem 
iiblichen pliotogr. Entwickler beliandelt u. dann erst in der Silbersalzlsg. gebadet 
wird. Vff. erklaren das so, daB die Substanz des latenten Bildes noch nicht aus
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metali. Ag bestelit, u. daB die Keime erst, wenn sie durch den photograpli. Ent- 
wickler zu Ag reduziert sind, imstande sind, das naseierende Ag des physikal. 
Entwicklers festzuhalten. Die Haltbarkeit des fixierten latenten Bildes wird durch 
Behandlung mit pliotogr. Entwickler crhoht. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179.

A. und L. Lumiere und A. Seyewetz, Uber die Ursache der Farbung von Blan- 
ąuetten beim Schwefeln von versilberłen Bildern und iiber das Mittel, sie su verhindern. 
Dic Farbung wird wahrscheinlich durch ein in W. unl. Silbersalz yerursacht u. 
kann durch Anwendung yon neuen, noch ungebrauchten Hyposulfitlsgg. zum 
Fixieren yermieden werden. (Vgl. Trans. Faraday Soc. 19. 391; C. 1924. I. 2852.) 
(Chimie et Industie 1924. Mai-Sondernummer. 470—71.) P i n c a s .

Andre Charriou, Das Waschen von photographischen Papieren. Es wird 
gezeigt, daB das Waschen mit NaHCOs oder NH4HC03 das Hyposulfit besser ent
fernt ais reines W. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 481—82.) Pi.

Frederic Eugene Ives, Philadelpliia, V. St. A., Photograpliisclies Verfahren. 
Ein auf einer Bromsilbergelatineemulsion erzeugtes Bild wird nacli dem Entwickcln
u. Waschen, aber vor dem Fixieren unter Schutz vor aktin. Stralilen in einer wss. 
Lsg. gebadet, welche blautonende Agenzicn u. Halogensalze, z. B. Oxalsaure, 
Fe(CN)0K3, FeCl3, NaCI u. KBr entbfilt. Es entsteht ein blaues Bild in einer noch 
lichtempfindliehen, AgBr enthaltenden Schiclit, auf der ein zwcites Bild erzeugt 
werden kann. (A. P. 1499930 yom 25/10. 1923, ausg. 1/7. 1924.) K O h l i n g .

Eastman Kodak Company, iibert. von: Edward S. Farrow jr , Rochester, 
New York, Entfdrben von Fihncn aus Cellulosedcrivaten. Der gefarbte Nitrocellu- 
losefilm oder Abfiille liiervon werden in CH3OH oder Aceton oder einem Gemisch 
derselben gel., zweckiniiBig wird vorher die Gelatinescbiclit durch Waschen mit 
h. W. entfernt. Die Lsg. wird dann mit Tierkohle oder aktiyer Kohle entfiirbt. 
(A.P. 1497137 yom 7/3. 1923, ausg. 10/6. 1924.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, iibert. von: Edward S. Farrow jr., Rochester, 
New York, Celluloseatlierlosungen und -massen. Man lost Cellulosealkyliither in 
einem Gemisch von CH30H , Metliylacetat u. Anthranilsaure; die Lsg. dient zur 
Herst. von Filmen. (A. P. 149447Ó vom 7/7. 1922, ausg. 20/5. 1924.) F r a n z . '

Union Photographiąue Indnstrielle (Etablissements Lumiere et Jougla 
Rennis), Paris, Behandlung photographiseher Filme. Um die aus regeneriertcr 
Cellulose liergestellten Filme gegen W. widerstandsfiihig zu maclien, unterwirft 
man sic nacheinander der Einw. von HN03 u. H2S04, was zweckmaBig in der 
Weise geschieht, daB man den Film iiber Rollen durch hintereinander gesclialtete, 
mit den genannten Sauren gefiillte Troge fuhrt u. ilin dann in derselben Weise 
mit W ., alkal. gemachtem W. u. schlieBlich nochmals mit W. auswascht. Eine 
etwaige im Film nach dem Trocknen auftretende Opalescenz kann durch Aceton- 
dSmpfe beseitigt werden. — Das Verf. eignet sieli auch zum Nitrieren von Papier.
E. P. 214983 yom 16/4. 1924, Auszug yeroff. 25/6. 1924. Oe. Prior. 23/4.

Eastman Kodak Company, iibert. von: Edward S. Farrow jr. und N eił 
S. Kocher, Rochester, New York, Entflirben von gefarbten Filmen aus Cellulose- 
derhiaten. Man behandelt einen gefarbten Nitrocellulosefilm unter Riiliren mit yerd. 
Aceton u. filtriert die Fl. iiber Knochenkohle; an Stelle des Aceton kann man auch 
15%ig. CH3OH oder Butylalkoliol benutzen. (A.P. 1497138 yom 7/3. 1923, ausg.

14—16.) L e s z y n s k i .

<1923.) O e l k e r .

10/6. 1924.) F r a n z .

SchluB der Redaktion: den 22. September 1924.


