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A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.
0. Maass, Anziehung und Tereinigung der Molekule. Vf. bespriclit die Moglich- 

keiten, einen Einblick in die A rt u. W irkungsweise der zwisclien Atomen u. Moll. 
herrsclienden Kriifte zu gewinnen. E r liebt liervor, daB unter yersehiedenen 
SuBeren Bedingungcn die Anordnung der Moll. u. damit die Betatigungsmogliehkeit 
ilirer Attraktionskrafte yariiert; so geben z. B. die krit. Temp. u. die van der 
W aalssche GroBe a fiir eine Substanz eiu MaB fur die Anzieliungskrafte, welche 
dereń Moll. in gasformiger Verteilung im Innern u. an den Grcnzflachen eines 
Gasvol. aufeinander ausiiben, die Oberflaehenergie u. latente Verdampfungswiirme 
geben ein MaB fiir die Anziehungskriifte zwisclien den an der Oberflaclie der ver- 
fliissigten Substanz in orientierter Anordnung u. den im Innern der FI. unorientiert 
gebliebenen Moll.; der F. u. die Dehnungselastizitiit einer Substanz endlich lassen 
die GroBe der Anziehungskriifte absch&tzen, welche zwisclien lauter (im Raumgitter) 
orientierten Moll. bestehen; es ist also erkliirlieb, daB fiir eine Reihe yersebiedener 
Substanzen die Eeilienfolgen, nacli denen sie sich beziiglieh dieser 3 Arten physi- 
kal. Konstanten anordnen, nicht ident. zu sein brauchen. Vf. gibt hierzu eine 
tabellar. Zusammenstellung solcher Reihenfolgen fur krit. Tempp., Oberflaehen- 
spannungen u. FF. einiger organ. Yerbb. — Dureh besondere Verss. suebt Vf. 
AufscbluB iiber die Anziehungskriifte zwisclien Moll. zweier Substanzen im gas- 
formigen Zustand dadurch zu gewinnen, daB er in einem Thermostaten definierte 
Volumina beider Gase sich miselien liiBt u. feststellt, ob (nach Beriicksichtigung 
der Abweichungen vom idealen Gaszustand fiir jede der.Einzelkomponenten) Ab- 
weichungen von der A dditm tiit der Volumina hierbei eintreten. Es zeigt sich, daB 
Hj u. He, H 2 u. C 02,' H 2 u. (Cli3)30  sich gegenseitig nicht beeinflussen, He da- 
gegen sowohl in Gemischen mit C02 ais aucli mit (CH3)20  die gegenseitigen An- 
ziehungskriifte der C 02- ais aucli der (CH3)20-Moll. in ihrer Auswirkung hemmt, 
was sich an einer Druckvermehrung gegeniiber dem additiv bereclineten W ert 
kenntlich maclit, C03 u. Dimethylathergemische zeigen geringere ais die additiy be- 
rechneten Druckwerte. Zahlreiche organ. Yerbb. wie Ather, Ketone u. Alkohole 
bilden Komplexverbb. (vgl. M a a s s  u . M o r k is o n , Joum . Americ. Chem. Soc. 45. 
1675; C. 1924.1 .1171) ebenso ungesiitt. KW-stofFe (vgl. Ma a s s , B o o m e r  u . M o r r is o n , 
Joum . Americ. Chem. Soc. 45. 1433; C. 1923. III. 491). (Joum. Franklin Inst. 198. 
145—59. Montreal, Canada, Mc G e l l  Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

3Ł J e l l in e k  und Gt. TomofF, Uber Gleichgeuńchte zwisclien Natrium  und Kalium  
und ihren Chloriden im schmelzfliissigen Zustand sowie iiber Herstellung von JErd- 
alkalibleilegienmgen. (Vgl. J e l l i n e k  u. Cz e r w i ń s k i , S. 1305.) Eine PŁ-Na-K-Le- 
gierung (mit einem groBen Pb-OberscliuB) wird mit einem KCl-NaCl-Gemisch iiber- 
schichtet u. alles in einem Chamottetiegel geschm.; der Tiegel ist von Ver- 
brennungsgasen umspiilt, die die Oxydation der Alkalimetalle verhindern. Nach 
6 Min. stellt sich ein Gleichgewichtszustand her: das Yerhiiltnia [Na]/[K] =  vx in 
der P b P h a se  u. das Verhaltnis [NaCl]/[KCl] =  v2 in der Salzschmelze bleiben 
konstant v l li&ngt eindeutig von v2 ab , was mit der Pliasenregel iibereinstimmt, 
wenn man Pb ais Eeaktionsteilnehmer auBer Betracht liiBt Die Konstantę des. 
Massenwirkungsgesetzes v j v 2 =  C betriigt bei 800° 12 ,2 ; soviel mai ist also E  un-
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edler ais Na. Dieser geringen Differenz entsprechend sind die Wfirmetonung u. 
der Temperaturkoeffizient der Bk. Na -|- KC1 NaCl -f- K  sehr klein. — Yerss. 
mit Pb-Ba-Na-Legierungen scheiterten, weil sich B aC03 bildete. Beim Einbringen 
von Pb-Na-Legierung in eine BaCl2-Sehmelze entstand eine Pb-Ba-Legierung; 
iihnlieh verlialten sich SrCl2 u. CaCL-Sclimelzen. (Ztschr. f. physik. Ch. 111. 234 
bis 25Q.) B ikerm an .

Friedrich Thiersch, Zur Kinetik gekoppelter Beakłionen. Es wird fiir ein 
System gekoppelter monomolekularer Rklc. der Geschwindigkeitsyerlauf u. die Aus- 
beute an vcrschiedencn Eeaktionsprodd. zu yęrsehiedenen Zeiten bereclinet. FUr 
zwei gekoppelte Rkk. sind vier W ege angegeben, um die beiden Eeaktionskonstanten 
aus den zeitliehen Konzentrationsiinderungen zu ermitteln. (Ztschr. f. physik. Ch.
111. 175—89.) B ikerm an .

L. D uparc und E . M o lly , Uber den Einflufs der Beioegung a u f chemische 
Tieaktioncn. 750 g M amior (in 15—25 mm groBen Stiicken) werden in 1000 ccm 
einer 20°j0\g. Ammoniumchlorid-Lsg. eingetragen u. das das Gemiseh enthaltende 
geschlossene Quarzgefa8 geschiittelt; dureh Entnahme von Proben verfolgt man den 
Gang der Ek. CaC03 +  2N H 4C1 =  CaCl2 +  (NHJjCO*. Die gel. Menge erreicht 
ein Maximum nach ca. 3 Stdn., wobei °/io schon in der ersten halben Stde. 
umgesetet haben; nach dem Ubeijschreiten des Masimums nimmt die Ca-Menge in 
der Lsg. wieder ab. Die Dauer des ganzen Yers. w ar 50 Stdn. Dieselbe Ek. 
wurde ohne Schiitteln ausgefiihrt; nur die FI. wurde geriihrt. Die gel. Menge er- 
reićlite den Grenzwert in ca. 25 Stdn., bis 50 Stdn. blieb er konstant; seine absol. 
GroBe blieb um ca. ‘/s hinter der beim Schiitteln erzielten zuriick. In der Lsg. 
Konnten betrfichtliche NH3-Mengen nachgewiesen werden. (Arch. Sc. phys. et nat. 
Genóye [5] 6. Suppl. 77—80.) B ik e rh a n .
• : Ernst Cohen und W. D. Helderman, Die Mełasłabililat der fflemente und
Yerbindukgen ais Folgę der Enantiotropie oder Monołropie und ihre Bedeutung fiir 
Chemie, Physik und Technik. X I. (X .v g l. S. 4.) Im AnsehluB an die friiheren 
Unterss. (ygl. C ohen  u. K ooy, S. 3) wird die Frage beantwortet, ob der von 
BRrDGMAN fiir die tJbergangswarme I I I—IV von NH4N 0 3 beim Obergangspunkt 
gefundene W ert 4,66 Cal/g riclitig ist, oder ob er auch mit einem Fehler von 
±"9°/q behaftet ist. Vff. bestimmten (unter- Mitarbeit von H. G. Snyder) auf 
adiabat., elektr. "Wege die intermediSren Losungswarmen der Modifikationen I I I  
u; IV. Ton NHJtfOz bei einer Obergangstemp. 32,3°. Hieraus wurde die Uber- 
giingswiirme zu 4,99 Cal/g berechnet. Der ungenaue Bridgmansche W ert ist darauf 
zuruckzuftthren, daB er ein metastabiles Gemiseh statt die reinen Modifikationen 
benutzt hat. (Koninkl. Akad. van W etenseh. Amsterdam, W isk. en Natk. Afd. 33. 
559—70. Utrecht, v a n ’t  HOFF-Lab.) K. W o lf .

Erling Schreiner, Zźur Ableitung des Zusammenhanges zwischeti den osmołischen 
Koeffizienten und den Aktwitatskoeffizienłen. Die bekannte Gleichung: 

e - d h i f j d c  -J- 1 =  c - dcpj dc  - |- cp 
(ę die K o n ż ., 'rp der osmot., f  der Aktivitfitskoeffizient) wird hier mittels eines 
I&eisprozesses' abgelęitet. (Ztschr: f. physik. Ch. 111.- 415—18. Kristiania, 
Uniy.) • BlKERMAN.

K. Bennewitz und P. Giinther, Uber den Zusłand des in  Platin gelosten 
Waąserśtbffs. DaB der in P t gel. Wasserstoff darin vollstiindig in freie Kerne u. 
Elektronen zerfSllt, "folgt schon daraus, daB d ie: Abstiinde zwisehen Pt-Atomen im 
Metali kleiner sind, ais der Durchmessęr von H, u. daB die Arbeit der Dissoziation 
des H ‘in einem Medium mit unendlieli groBer DE. Nuli sein soli. Vff. bringen 
noęh folgende esperimentelle Belege fiir die Annahme der yollkommeńen Disso- 
iia tipn: 1 . In eine innen versilberte Glaskugel mit H 2 werden drei von der Kugel 
u'.' YOneinander iso lierte ' Elektroden aus Pt- bezw. Ag bezw.-Gu-eingefiihrt u. die
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Ag-Belegung auf + 110 V. geladen.: Bei Erwiirmung (+425° im Fallc der negatiyen; 
355° im Palle der positiyen Aufladung) bildete sich zwischen der Pt- einerseits u. 
der Ag- u. Cu-Elektrode andererseits eine Potentialdifferenz aus, weil das freie u. 
leiclit austretende Elektroncn beider Vorzcicheu entlialtende P t schneller das Po- 
tential der Belegung annimmt. 2. Die das P t umgcbende Elektronenwolke kann 
fortgeblasen u. nachgewiesen werden, wenn man einen IL-Strom ttber h. P t u. 
darauf zwischen den Belegungen eines Kondensatora durchleitet; das P t wird dabei 
negatiy. 3. Die Leitfahigkeit vom lang erhitzt gewesenen u. nunmehr wenig 
temperaturempfindlicben P t w ird durch die H-Auflsg. vcrringert, weil die im 
elektr. Felde entgegensetzt wandernden Ionen sich gegenseitig żu hindern ycrmogen. 
SuHRMANN (Ztschr. f. Physik 19. 1; C. 1924. I. 393) fand eine Leitfahigkeitś- 
abnahme bei der Entgasung, weil er bei holicren Tempp. arbeitete (bis 1600°, 
wiihrend die VfF. bei 750—850°.) (Ztschr. f. physik. Ch. 111. 257—68. Berlin, 
Univ.) B ik e r m a n .

Albert Perrier, Anisotrope Durchsichtigkcit und anisotrope IAchtdiffusion in  
ońentierten, flilsńgcn Krystallen. Es wird fur die Tatsache,' daB in einem homo- 
genen Felde befindliche fl. Krystalle nur in der Feldrichtung klar, in senkrechter 
Eiehtung dagegen triibe ersclieinen, eine Erkliirung gegeben. Bei Betrachtung 
einer Suspension von einachsigen Krystallen in  einem Medium gleicher opt. Dichte 
findet man, daB die Durchsichtigkcit in der Feldrichtung mit fortschreitender 
Orientierung auf den der homogenen FL zugehorigen W ert ansteigt; die Diffusion 
des transversal fallenden Lichtes kann dagegen durch die Orientierung nur bis zu 
einem gewissen Grade herabgesetzt w erden; der in der urspriinglichen Eiehtung durch- 
gegangene Anteil des senkrecht auffallenden Lichtes ist polarisiert parallel der 
Orientierungsachse. (Arch. Sc. phys. et nat. Geneye [5] 6. 233—43. Lausanne, 
U n iv .) B i k e r m a n .

Atom struktur. R adiochem le. Photochem ie.
Leonard B. Loeb, Die Beweglichkeiten von Gasioncn und ihre Unabhangigkeit 

von der Natur des Ions. (Vg1. Proc. National Acad. Sc. W ashington 9. 335; C. 1924.
I. 533.) Yf. weist nach, daB in Misehungen von trockner Luft u. NH 3 die Beweg
lichkeiten von Ionen • sich reziprok wie die Quadratwurzcln aus dcm Produkt des 
Mol.-Gew. u. der um 1 verminderteh DE. des jeweils verwendeten Gasgemisches 
zucinander yerhalten. Eine weitere Vervollkommnung der Theorie gibt die spezielle 
Behandlung des um das bewegte łon ausgebildeten Kraftfeldes u. dessen Beein- 
flussung durch die DE. des umgebenden Gases (I. L T h o m s o n , Philos. Magazine [6] 
47. 342; C. 1924. I. 2325), sie fiihrt zu einem Ausdruck, der in funktioneller Be- 
ziehnng yollig mit dem experimentell ermittelten ubereinstim mt.. Die Beziehung 
zwischen der DE." des Gaśeś u. der Beweglichkeit der in ihm bewegten Ionen wird 
eingehend diskutiert, ferner geht Yf. noch im einzelnen auf die von 1.1. T h o m so n  
(1. c.) gegebene Theorie fu r-d ie  B. negatiyer Ionen durch Anlagerung yon Elek- 
tronen an Moll. (erst nach melirmaligen ZusammenstoBen) ein. E r cntwickelt im 
AiischluB an die ermittelten Beziehungen die Ansicht, daB die Ionen in Form von 
„Haufenionen“ sich bcwegen, Welche jedoch sehr instabil sind u.' yielfach im L auf 
ihrer Fortbewegung in kleinere Bestandteile zerfallen; diesćr Effckt macht sich 
jedoch in  bezug auf die Beweglichkeit des Ions nur in sehr geringem MaBe be- 
merkbar. (Philos. 'Magazine [6] 48. 446—57. Berkeley [Cal.] Uniy.) F r a n k e ń B.

A. Becker, U ber die durch a-Słrahlen erregte EleMroncnemission. (Vgl. Ann. 
der Physik [4] 60. 30; C. 1919. III . 900.) In einem weitgehend evakuierten Eohre 
befinden sich ein yom Eaume des Eohres durch eine dunne Metallfolie getrenntes 
u. mit der Folie u. einem Elektrometer leitend yerbundenes Po-Priiparat u. eine 
metali. Gegenelektrode, welche ais Zylinder oder ais Kugel oder ais Platte gestaltet
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wurde. Es wurden die Aufladungen des Elektrometers in AbhSngigkeit vom Po- 
tential der Gegenelektrode, vom magnet. Felde usf. untcrsucht. D er Elektroineter- 
gang hangt yon der Natur der Metallfolie u. der a-Strahlenrichtung nicht ab. Die 
Elektronenemission pro «-Teilchen betrSgt ea. 10 bei einer Geschwindigkeit der 
letzteren yon 1,5 -10 9 cm/Sek. u. steigt bei der halben Geschwindigkeit auf ca. 20. 
Die Rolle der Elektronenrefleiion war zu yernachlassigen, wie sich aus Verss. mit 
beruBten, keine Elektrone reflektierenden Metallflachen ergab. Das beschleunigende 
elektr. Feld beeinfluBt die Anzahl der austretenden Elektronen nicht. Das yer- 
zogernde Feld gestattet, die Gesehwindigkeitsyerteilung der Elektronen zu ermitteln. 
Bei allen drei Anordnungen stimmt die experimentelle Verteilnngskurve mit dem 
Maxwellschen Verteilungsgesetz iiberein, wenn die wahrscheinlichste Geschwindig
keit 1,70 V. entspricht. Die wahrseheinlichste Geschwindigkeit yon gluhelektr. 
Elektronen ist dagegen (1. c.) ca. 2,15 V., der Mechanismus der beiden Ersclieinungen 
ist. also nieht yollig ident. (Ann. der Physik [4] 75. 217—75. Heidelberg, Radiolog. 
Inst.) B i k e r m a n .

"William Hamilton Mc Yicker, Joseph Kenneth Marsh und Alfred 
Stewart, Eine neue A rt von Spekłren. Vff. haben mit einem App. yon groBerer 
Dispersion ihre friłheren Verss. (Journ. Chem. Soc. London 123. 642. 817. 820. 
2147; C. 1923. III. 202. 203. 203. 1405) uber Teslaluminescenzspektren hauptsachlich 
bei Bzl. wiederholt (vgl. auch S. 809) u. fanden noch einige Banden im estremen 
Ultrayiolett, die nach der urspriinglichen Methode nicht zu entdecken waren. 
(Pliiloa. Magazine [6] 48. 628—36. Belfast [Nord-Irland], Q u e e N3 Uniy.) B e h r l e .

S. Goudsmit, Zur Ordnung des Lanthanspektrums. An Hand der bisherigen 
Unterss. iiber Zeemaneffekte im Za-Spektrum gelang es Vf., eine Anzahl von 
Łinien in ein Schema zu ordnen. Da die geordneten Linien alle zu ungeradzahligen 
Termsystemen gehoren, stammen sie vom ionisierten La-Atom. (Naturwissenschaften 
12. 851—52. Leiden.) B e h r l e .

R. Mecke und H. Ley, Die Giiltigkeit des Beerschen Gesełzes bei Kupfersulfat- 
Wsungen. Messungen der Liehtabsorption von wss. OwSOj-Lsgg. nach H e n r i ’s 
Methode (vgl. Physikal. Ztschr. 14. 516; C. 1913. II. 478) ergaben, daB das Beer- 
sche Gesetz im ultraroten u. sichtbaren Teil yollauf giiltig ist; im ultrayioletten 
wachst die Molarextinktion k  mit zunehmender Konz. (0,005—0,5 molar.). In  Ab- 
hiingigkeit von der Wellenlange erfahrt die Absorption ein Masimum bei 0,82 fi 
(k =  12,5) u. ein Minimum im Blau, worauf ein Anstieg folgt: bei 2350—2450 Jl 
erreicht k  =  130 u. daruber. Die Lsgg. in konz. H 2S 0 4 absorbieren im Eoten 
Bchwacher, im Ultrayioletten stiirker, ais die wss. Lsgg. — OitCZj-Lsgg. gehorchen 
dem Beerschen Gesetz im Ultrayioletten nicht: k  wachst sehr rasch mit der Konz. 
Die Absorption ist in nicht zu verd. (>0,005 molar) Lsgg. stiirker, ais die yon CuS04. 
Die Absorption im Ultraroten ist der yon CuS04-Lsgg. weitgehend fihnlich. Ein 
Zusatz yon HC1 beeinfluBt die Absorption der W eil en 0,8 (j, nicht, die Absorption 
jenseits des Maximuma wird erhoht (eine 0,5-n. HC1 erhoht sie urn das 2—2,5 faehe.) 
(Ztschr. f. physik. Ch. 111. 385—97. Bonn u. Munster, Uniy.) B ikerm an .

A. Thiel und F . WuLfken, Beiłrdge zur systematischeti Indicatorenkunde.
9. Mitteilung. Uber Azo-Indicatoren m it unsymmetrisch gebautem Kern. (8. ygl. 
S. 2227.) Yff. untersuchen Verbb., in denen ein Benzolring durch die Azogruppe 
mit einem Naphthalinring yerbunden ist. In  p-Stellung zur Azogruppe im Naph- 
thalinring ist eine Amidogruppe, im Benzolring eine Sulfogruppe oder in o-Stellung 
eine Carboxylgruppe. Die Farben der „roten“ Grenzformen neigen zu yiolett hin, 
der Umsclilag yon gelb oder orange ist sehr auffiillig. W egen der Schwerloslich- 
keit der D eriw . des «-Naphthylamins gelang es nicht, in rein wss. Lsgg. Isobathmen 
(Absorptionskuryen gleicher p a )  aufzunehmen. Dargestellt u. spektrometr, unter-
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sucht wurden: a-Naphthylaminazobenzol, u  -Naphthylaminazobenzol-p -mdfosaure, 
ce-Naphthylamin-ocarbonsdure, Dimethyl-u -naphthylami?iazobenzol-p-sulfosaure, Di- 
methyl- a  -naphthylaminazobenzol-o-carbonsaure, Monophenyl-u-naphłhylaminazobenzol, 
Monophenyl - a  - naphthylaminazobenzol-p-sulfosdure, Monophenyl - a  - naphthylaminazo- 
benzol-o-carbomdure. Samtlicbe Substanzen zeigten koinen scharfen F. N ur bei 
den tiefsten Saurestufen (von 1—2-n. NaOH au) werden die Lsgg. der Sulfostiuren 
stabil. Die Absorption im Blau u. Violett steigt allmahlich an, um dann ebenso 
wie von Anfang an im Gebiet groBerer Wellenlangen prakt. bis auf Nuli ab- 
zunehmen. Die Grenze fur die beiden entgegengesetzten Anderungen der Absorp
tion liegt uberall bei 516 m fi, hat also nichts mit der Eigenfarbe des gel. Korpers 
zu tun. Die anfiingliehe Absorptionserhohung ist die Erseheinung der Abbeugung 
u. Zerstreuung des Lichtes an den Submikronen u. Mikronen des opt. heterogen 
gewordenen Systems. In  dem MaBe, wie sieli die TeilchenyergroBerung u. Sedi- 
mentation yollzieht, nimmt die Absorption wieder ab. Die Beobachtung des Ab- 
sorptionsvermogens im Kurzwelligen stellt somit ein Hilfsmittel zur Prufung auf 
das Ausbleiben von Ausscbeidungsprozessen aus echten Lsgg. dar. Dureb Schutz- 
kolloide, wie caseinsaures Na u. Ovalbumin wurden die Aussebeidungsprozesse 
unterdruckt, aber die Absorption war sofort etwa nur halb so groB wie die der 
ungeschutzten Lsgg. Es erfolgen also dureh Sehutzwrkg. beeinfluBbare Zustands- 
.'inderungen im Sinne von Kolloidbildung u. Flockung. — N ur dureb Zusatz von 
50 Vol.-°/o A. zu der wss. Mischung werden stabile Lsgg. der a-Naphthylaminazo- 
indieatoren erbalten. In diesen Lsgg. wurde die „obere“ Grenzform (in 1-n. HC1) 
u. die „untere“ Grenzform (in 0,5-n. NaOH) ermittelt. Die W rkg. des A. ist bei 
den einzelnen Farbstoffen ganz individuell (vgl. naclist. Ref.) Aus den unteren Grenz- 
kurven wurden folgende Beziehungen zwisehen Farbę u. Konst. festgestellt: Bei 
Dimethylverbb. tritt gegeniiber den Stammverbb. Hypsoebromie auf, bei den Mono- 
phenylderiw . im Fali der Base starkere, im Fali der Ampbolyte scbwaehere Batbo- 
chromie. Bei den Azobenzolyerbb. zeigt sieh dagegen uberall starkę Bathoebromie. 
Azoverbb. mit as. Kern sind auffallend wenig farbtuehtig. Bei den oberen Grenz- 
formen ist die Einfubrung zweier Methylgruppen in die Amidogruppe des Naphthyl- 
amins ohne W rkg. auf die Farbtiefe, wabrend der Vorgang an der Amidogruppe 
im Amidoazobenzol stark bathochrom wirkt. Ein Slmlielier Untersehied tri t bzgl. 
der Farbtiichtigkeit auf: bei den N apbthylam inderiw . ist die Base die farbtiicbtigste 
Verb., dann folgt die Sulfosiiure, dann erst die Carbonsaure, bei den Azobenzol- 
deriw . ist die Reihenfolge gerade umgekehrt. Daa Feblen der Steigerung der 
Farbtiichtigkeit bei as. Azo-Indieatoren infolge Dimethylierung u. die sebwaehende 
W rkg. einer Phenylgruppe auf die Farbtuehtigkeit, weisen darauf hin, daB im 
chinoidtransformierten Naphtbalinring Valenzbeziehungen bestehen, die nieht mehr 
mit denen eines ehinoiden Benzolringes yergleichbar sind. W ie bei den Azobenzol- 
deriw . sind die gelben Grenzformen prakt. frei von roten Isomeren aber nieht 
umgekehrt. Ferner wurden die Grenzen der Umschlagsintervalle annahernd be- 
stimmt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 3 6 . 3 9 3—405.) J o s e p ii y .

A. T h ie l, F . W iilfk e n  und A. D assler, Beitrage zur systeniatischen Indicatoren- 
kunde. 10. Mitteilung. Vorlaufiges ilber Ldsungsmitteleinflusse, insbesondere den 
„Alkoholfehler“, bei Indicatoren. (9. vgl. vorst. Ref.) Entgegengesetzt zu der bis- 
herigen Auffassung zeigen Vff., daB der Losungsmittelfehler der Indicatoren, ins
besondere der „Alkoholfehler" nieht oder wenigstens nieht nur in einer Verschie- 
bung der in wss. Lsg. herrsehenden Gleichgewichte besteht, abgesehen natiirlich 
von einer Yeranderung der Siiurestufe. Der Fehler beruht yielmehr auf cliem. 
Rkk. zwisehen dem Indicator u. dem indifferent geglaubten Losungsm. Dalier laBt 
sich aueh das opt. Verh. der Indicatoren in nichtwss. Lsgg. nieht direkt mit dem 
in wss. Lsgg. vergleichen. Der Umsehlag in nichtwss. Lsgg. steht in keinem ge-
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setzmaBigen Zusammenhang im Sinne der Indicatorentheorie mit den Grenzzustiinden. 
In  Kuryen u. Tabellen ist der individuelle EinfluB yon A.; auf verschiedene Azo- 
Indicatoren dargestellt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 3 6 . 406 — 15. Marburg, 
Univ.) J o sE P H Y .;

A s. E lek tro ch em ie . T herm ochem ie.
A. F ru m k in , Phasengrenzkraftc ań der Trennungsflaclie gasformig-flussig.

II. Teil. Adsorption und Lagerung der Molekule aliphatischer Yerbindiingen. (Ł ygl.
S. 444.) Na eh der Methode von B i c h a t  u . B l o n d l o t  (vgl. K e n r i c k ,  Ztschr. f. 
physik. Ch. 19. 625 [1896]) werden die EKK. der Ketten „die zu untcrsuehende 
Lsg. | L uft | W. (bezw. schwache alkal. oder saure wśs. Lsgg.)“ gemessen. Zur 
Unters. gelangten 25 organ. Siiuren u. Salze, 7 Alkohole, Paraldehyd, Chlóralhydrat,
2 Ketone, A ., 3 Ester, NH3, 9 Aminc u. Aminosalze, 4 Tetraalkylammoniumsalze, 
HarnstofF, Thioharnstoff, CH3J ,  C»H5J ,  CC14 u. Chlf. Der absol. Betrag der EK. 
nimmt mit der Konz. zu, einige Kurven konnen durch die Freundlichsehe, andere 
durch die Langmuirsche Adsorptionsisotherme dargestellt werden. In vielen Fiillen 
ist die Extrapolation auf reine Substanzen moglich; die extrapolierten EKK. ) 
sind: ca. —f-0,35 V. bei hoheren Fettsaufen (-}- Zeichen zeigt, daB die Oberflache 
der Substanz positiy geladen ist), —[-0,378 V. bei Alkoholen, -j-0,575 V. bei Ketoneii, 
-(-0,61 V. bei E s tern ; gleichfalls positiy geladen sind Aminę u. Harnstoff\ gechlorte 
Siiuren, Salze der Fettsiiuren, Ameisensaure, Athylenchlorhydrin, Chloralhydrat u. 
Chlf. sind negatiy. — Die gleielien Bruehteilen von entsprechenden Konzz. 
nehmen in homologen Eeihen mit Verlangerung der Kette dauernd ab. Ein Zu- 
wachs von CHa briugt mit sieli eine Verringerung der notigen Konz. auf das
3,6-fache in der SSurereihe, auf das 3—4-fache in der Keihe der Alkohole, auf das
з,3-fache in der Eeilie der Ketone, auf das 2,7-fache in der Reihe der Ester, auf
das 3,3-faćhe in der Eeilie der Aminę. Beim Ubergangc von HCl zu
{Ct l I ^ N C l  nimmt aber die notigc Konz. wieder zu. Die Erscheinung wird durch 
den s. Bau des Tetraalkylammoniumradikals erkliirt, welcher die Lagerung aller 
4 Alkylgruppen in der Oberfliichenebene nicht zuliiBt: einen EinfluB auf die 
Potentialdifferenz zwisclien der Lsg. u. der L uft iiben aber vor allem die in  der 
Oberflache liegenden Radikale. Auch iibrige Ergebnisse der Unters. werden durch 
die Ahnahme der Orientierung von gel. Moll. in der Oberfliichenschicht ąuaiitatiy 
erkliirt: so der negatiyierendc EinfluB der Chlorsubstitution. — Eiir einige der 
uńterśuchten Stoffc ist die Abhiingigkeit der Oberfliichenspannung von der Konz. 
bekannt, so daB man die Verdiehtung F  des Gel. an der Oberflache ermitteln k ann ; 
die EK. u. T  yerlaufen symbat., fur Ałhylacełat ja  parallel. (Ztschr. f. physik. Ch.
I I I .  190—210. M oskau , KARPOW -Inst. f. Chemie.) B i k e r j i a n .

O tto  B l u h ,  Bcmerkimgen zu meiner Arbeit: Zur Fragc der JEaństenz des
Zwitłerions. (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 106. 341; C. 1924. I. 461.) Die vom Yf. 
yerwendete Substanz war tatsachlich Methylorangc u. nicht Helianthin (vgl. T h i e l

и. D a s s l e r , Ztschr. f. physik. Ch. 108. 298; C. 1924. I. 2669), das andert aber an
Vfs. Folgerungen nichts. — Die „dielek'r. Analyse" kann vielleieht die Konst. ge- 
schmolzcner Elektrolyte aufklarcn. (Ztschr. f. physik. Ch. 111. 251—56. Prag, 
Deutsche Univ.) B i k e r j i a n .

J. N. F re rs ,  Beiłrdge zur Konstitution der festen Elektrolyte. I. Neuere 
Unterss. haben ergeben, daB in festen Elektrolyten bei der Elektrizitatsleitung nur 
eine einseitige Ionenwanderung stattfindet. Der Umstand, daB in Salzen vom T y P us 
des PbClt nur das Anion, in solchen vom Typus des Ag Cl nur das Kation wandert, 
laBt Schliisse auf den Gitterbau der Salze zu. D er von T u b a n d t  (vgl. TuBANDT 
u. R e i n h o l d ,  Ztschr. f. Elektrochem. 29. 313; C. 1923. III. 1376) ausgesprochenen 
Auffassung von der unterschiedlichen Rolle der einzelnen lonen im Gitter treten
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L e  B l a n c  u . K r Og e r  (ygl. S. 916) entgegen, die beide Ionen ais an u. fiir sich 
wanderungsfahig annehmen, jedoch in auBeren u. inneren Faktoren, welche die 
W anderung behindern, die Ursache der einseitigen W anderung erblicken. Vf. 
strębt unter Benutzung der Methode von T u b a n d t  eine experimentelle Entscheidung 
dieser Fragen an: Beim AgCl wandert nur das Ag u. die Art der Elektrizitats- 
leitung ist nielit von auBeren Sclialtungsfaktoren abh&ngig. Auch beim PbCl, 
■wandert nur das Cl, selbst bei Anwendung einer Pb-Anode. AuBere Faktoren 
hindern daher nicht die W anderung einer Ionenart. Innere Urśachen (doppelte 
Ladung der Pb-Ionen u. Ionenvol.) diirften nicht die W anderung soweit beein- 
flussen, daB ein łon ganz ohne Bewegung bleibt. — Vf. betrachtet auf Grund 
seiner esperimentellen Ergebnisse die einzelnen Ionenarten in festen Elektrolyten 
ais konstitutionell yerscbieden, derart, daB eine Ionenart im Gitter energ. fest- 
gebalten wird, wahrend bei der anderen die Bewegung von den Gitterpunkten 
weg sehr viel leichter eintritt. (Ber. Dtseb. Chem. Ges. 57. 1693—97. Hamburg, 
Univ.) H o r s t .

Erling Schreiner, Der Dissoziationszustand von Sauren in  Alkoholem. (Ygl. 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 122. 201; C. 1922. III, 958,) Messungen der Leit- 
fShigkeit u. der katalyt. W irksamkeit der Pikrinsaure u. der HCl in A. u. CH3O II 
(vgl. Gol d s c h m id t , Ztschr. f. physik. Ch. 91. 46. 94. 233; C. 1916. I. 423. 1920. 
I. 816 u. unver6ffentliche Verss.) gestatten Ruckscblusse auf die Aktivitat u. den 
Dissoziationszustand der Sauren in Alkoholen. Die kata ly t W irksamkeit der P ikrin
saure ist der [H'] (aus Leitfahigkeitsmessungen) proportional; .die katalyt. W irksam
keit von HCl ist der Konz. der Siiure nicht proportional, steigt vielmehr weniger 
rasch, was auf eine unvollstandige u. mit Verd. wachsende Dissoziation hinw eisi 
Die mit Hilfe vom AktivitSt3koeffizienten bereehnete Dissoziationskonstante erweist 
sich in der T at konstant, der Aktivitatskoeffizient stimmt aber mit dem aus Leit-: 
fahigkeitsmessungen ermittelten nicht uberein. F ur eine unvollstiindige Dissoziation 
der Halogenwasserstoffsiiuren . in Alkoholen sprechen noćh opt., Dampfdjruck- .u, 
andere Messungen. (Ztschr. f. physik. Ch. 111. 419—30. Kristiania, Univ.) .Bi.

P. W a ld e n  und 0. Werner, Ubcr die Dielektrizitatskonstanten {e-Konstanten) 
gećhlortcr Paraffine und Olefine. Nach einer neuen spfiter zu beschreibenden Reso- 
nanzmethode sind’ die DEE. von Per chlor athylen (2,37), Tńclilorathyten (3,42), cis- 
Dichlordtlujlcn (3,67), trans-Dichlorathylen (7,55), s. Tetrachlorathan (8,l5) u. Perita- 
chloratlian (3,76) bei ca. 16" gemessen worden. Jeder W ert ist das Mittel von 
mehreren Einzelwerten, die sich um ca. 1% voneinander unterscheiden; die Angaben 
fiir die Dichlorathylene sind dennoch zweifelhaft, weil eine vollst2ndige Trennuńg 
der Isomeren nicht erzielt werden konnte: ais die cis-Form wurden die ersten, alś 
die trans-Form  die letzten Fraktionen des techn. Prod. angenommen. -Wie aus dem 
Vergleich .m it Verss. von H o f m a n n , K i r m r e u t h e r  u . T h a l  (Ber. Dtsch. Chem; 
Ges. 43. 186; C. 1910. I. 647) hervorgeht, andem  sich die Farbę u. die Leit- 
fahigkeit von Perchlorathan in gechlorten KW-stofFen den DEE. derselben paraliel; 
die Loslichkeit von HgCl2 in denselben erweist sich ais der 3. Potenz der-DE. des 
Losungsm. proportional (Ztschr. f. physik. Ch. 111. 465—71 Rostoek, Univ.) B ik.

A . E u e k e n  und 0. N em nann , Zur Kenntnis des Wiedemann-Franzschen Ge- 
setzes. I. In  Anlehnung an K0NIGSBERGER (Physikal. Ztschr. 8. 237; C. 1907. I. 
1481) zerlegen VfF. die beobachtete W armeleitfahigkeit Z in eine Krystalleitfąhigkeit 
A* u. eine metali. Leitfghigkeit Sie nach ungleicher Temperaturabhangigkeit
zu unterscheiden, gelingt nicht, wohl aber durch Messungen der A von Metalleu 
yerschiedener KorngroBe: die ist vom Krystallgefiige unabhangig (weil A gut 
leitender Metalle, die mit ihrer żm prakt. zusammenfiillt, von der KorngroBe un- 
abhSngig ist), ).k steht mit der Anzahl von Unterbrcchungsstellen pro 1 cm n in
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der Beziehung ?.k =  Aftn  -f- B), worin A  u. B  zwei Konstanten sind. Die n  kann 
man durch VerSnderung der Abkuhluugsgesehwindigkeit von Metallschmelzen be- 
einflussen. — Die Yerss. sind mit Sb u. B i  bei 90° u. 273° K . ausgefiihrt worden. 
i  vom grobkrystallin. (das mittlere Kornchen ist 0,143 qcm groB) Sb ist ca. 2‘/ainal 
groBer, ais die vom feinkrystallin. (KorngroBe =  1,4-10 4 qcm); bei Bi fast 3mal. 
Durch Estrapolation auf n  —  oo erhalt man dereń Verhaltnis zur elektr. Leit- 
fShigkeit x  (Więdemann-Franzsche Zahl) 6,1 — 6,2* 10 0 bei 273° u. 1,9— 2,9 • 10 0 
bei 90° betrSgt, hat also die gut leitenden Metallen eigene GroBe (\ u. x  in prakt. 
elektr. Einheiten). — Messungen an einer JRotgufslegierung (82°/0 Cu, 18°/0 Zn) 
lieferten kein eindeutiges Ergebnis. (Ztschr. f. physik. Ch. 111. 431—46. Breslau, 
Univ.) B ikerm an .

Rene H. Lombaers, Verfolgung des Gefrierens von Losungen ais Methode zur 
TJntersućhung einiger Fragen der reinen Chemie. I. Beitrag zur Kenntnis einiger 
Systeme, die sek. Butylalkohol und seine Derwate enłhalten. Butanol-2, Kp .760 
99,50 +  0,02°. Bei — 100° glasig. — Phthalsaureanhydrid, reinst aus CC14 F. 130,9°.
— Phthalsduremonobutylester. D a rs t (vgl. P ic k a r d  u. K e n y o n , Joum . Chem. Soc. 
London 99. 45; C. 1911. I. 714) aus dem Anhydrid u. sek. Butylalkohol, Ausziehen 
mit 1,5—2% NaOH, Ausiithern der Lsg., Ansauern mit HC1, Aufnehmen in CHC13, 
nach Eindampfen Kryst. aus PAe. vom Kp. 65—75°. — Spaltung des Esters: Brucin- 
salz [a]D — 1° bis — 3,12°: aktwer Ester [«]D == 37,2 4; 0,2. — Untersuclit werden 
zunSchst die Schmelz- u. Gefrierkurye des Systems akt. Ester—rac. Ester. Im 
Original Tabellen u. Diagramme. Das System bedeutet eine, fiir Systeme von Anti- 
poden bisher noeh nicht bekannte, Zwisclienstufe zwischen dem Fali, daB die 
Antipoden eine kontinuierliche Reihe von Mischkrystallen bilden u. die Gefrierkurve 
ein Masimum zeigt, u. dem anderen Fali, daB die feste reine rac. Phase u. die feste 
reine akt. Phase ein Eutektikum bilden, die Kurve also ein Minimum (oder zwei, 
fiir beide Antipoden) aufweist: H ier wird durch Yergleich der Gefrier- u. Schmelz- 
kurve die B. von Mischkrystallen nachgewiesen, trotzdem aber tritt ein Gefrier- 
punktsminimum, also Eutektikum auf bei 94% akt. Ester u. 43,6—43,8°. (E. des 
reinen rac. Esters 54,1°; des reinen akt. Esters 46,2°.)

Zur Verfolgung der B. des Esters aus Anhydrid u. Butanol untersucht Yf.
folgende Systeme: 1. Anhydrid-Butanol. Tabelle der %  Anhydrid in der fl. Gleich- 
gewichtsphase bei Tempp. von 0—130,8° (F. des Anhydrids, daher hier 100°/o). 
Von 110° an darf nur 10—15 Min. erhitzt werden, um Rk. zu vermeiden. 2. System 
Anhydrid-Ester. Tabelle; Eutektikum 53,6°. 3. System Ester-Butanol. B. von neu- 
tralem Ester erfolgt nicht, denn nach Erwarmen auf 50° u. Verdampfen des Butanols 
bleibt der E. des Esters unveriindert. Tabelle: EE. fiir Mol.% A nhydrid; bei 50%
(d. h. reiner Ester) 54,1°, bei 18,85% 22°. — 4. Ubergang des Systems Anhydrid-
Butanol in das System Anhydrid-Ester-Butanol (d. h. die Rk.) laBt sich bei 110—115° 
gut verfolgen an dem Sinken der Krystallisationstemp.; wenn diese konstant 
geworden, ist das zweite System erreicht. Tabellen; Dreieck-Diagramm der 3 Einzel- 
systeme: von den 3 Eutektika ist nur das von 2 gemessen, die von 1 u. 3, zu tief 
zum Messen, sind hypothet. eingetragen; „eutekt. Linien“ yerbinden die Eutektika. 
W enn das System Anhydrid-Butanol nur etwa 50 Mol-% Anhydrid enthielt, so 
schneiden die „Linien der Rk.“ die eutekt. Linie, d. h. der Krystallisationspunkt 
des Systems zeigt ein Minimum noch vor Beendigung der Rk.; nicht dagegen bei 
erheblich mehr ais 50 Mol-% Anhydrid. — D a die Erstarrungakuryen der Systeme 2 
u. 3 ineinander ubergehen mit sehr flachem Maximum um 50 Mol-% Anhydrid 
herum, so ist zu folgern, daB der Ester beim Schmelzen teilweise wie eine Additions- 
verb, in Anhydrid u. Butanol zerfallt. Dementsprechend zeigt er zwei Schmelz- 
punkte: den „natiirlichen", d. h. den des Gleichgewiehts, ident. mit dem E., 54,1°, 
u. den F. des reinen festen Esters, der in Capillaren zu 59—60°, beim Schmelzen
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mit eingetauchtem Thermometer zu 63—63,5° gefunden wird. (Buli. Soc. Chim. 
Belgique 33. 232—45. Briissel, Univ.) A r n d t .

A. Brodsky, Uber die korrespondierenden Temperaturen der festen Korper. 
A uf empir. W eg fand M ic h a u d  (C. r. d. l’Acad des sciences 171. 241; C. 1920.
III . 614), daB der Ausdruck c jT  (c die spezif. WSrme, T  die Temp.) bei einer 
Temp. T„ ein Maiimum hat u. daB TjT„ fur feste Korper korrespondierende 
Tempp. sind. Aus der Einsteinschen Theorie der spezif. Wtfrme folgt dasselbe 
Eesultat; c ist aber nicht die WSrmekapazitJit bei konstantom Druck (die gemessen 
wird), sondern die bei konstantem Vol. Die einer T  entsprcchende korrespondierende 
Temp. TIT„ =  2 ,M ‘T ipv. W enn man fur v  die von der Lindemannschen Gleicliung 
(vgl. Physikal. Ztschr. 11. 609; C. 1910. II. 715) gegebene GroBe einfiihrt, so er- 
h&lt man eine gute Ubereinstimmung mit Versuchsergebnissen M ic h a u d s . (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 179. 498—500.) B i k e r m a n .

A. Schidlow, Die Entropie der Gase und die Quantentheorie. Uber die 
chemische Konstantę der einatomigen Gase. Die Schwierigkeit, bei Quantelung der 
Bewegung von Gasmoll. den Gasraum in Zellen einwandfrei zu zerlegen (vgl. z. B. 
S c h r Od in g e r , Physikal. Ztschr. 25. 41; C. 1924. I. 1739), wird dadurch gehoben, 
daB man sich nur ein einziges Gasmol. im gegebenen Kaume denkt; erzeugt man 
die Verb. zwischen vielen solchen Raumen u. komprimiert, so erh&lt man das Gas 
unter gewiinschten Bedingungen. F ur den Entropieausdruck gewinnt man dadurch 
die Beziehung von S a c k u r  (Ann. d. Physik [4] 40. 67; C. 1913. I. 763), die aber 
noch eine willkiihrliche Konstantę enthalt. Zum SchluB ist eine neue Ableitung 
fiir die chem. Konstantę gegeben. (Arch. Sc. phys. et naŁ Geneye [5] 6. Suppl. 
61—67.) B ik e r m a n .

Richard Lorenz, Einige Bemerkungen zur Theorie der Dampfspannungskurve. 
(Nachr. Ges. Wiss. Gottingen mathem at-physikal. K I. 1924. 173—76. — C. 1924. II. 
1568.) U l m a n n .

B. Anorganische Chemie.
M. N. S aha und N. K. Sur, Uber eine aktive Modifikation des Stickstoffs. Yff. 

fiihren die am aktiyen Stickstoff von S t r u t t  beobachteten PhSnomene (vgl. Proc. 
Royal Soc. London Serie A 88. 539; C. 1913. II. 931 u. vorhergehende) auf 
die nach K l e i n  u. R o s s e l a n d s  Theorie (Ztschr. f. Physik 4. 46) bestehenden 
„StoBe zweiter A rt“ zuriick, d. h. auf Ubertragung von Energie an die zu akti- 
yierenden Moll. durch ZusammenstoB mit angeregten Moll. oder Atomen einer 
anderen Substanz. N ach ihnen besteht der aktive N2 nur aus angeregten N.-Mole- 
kiilen. Die primiiren Banden des Nachleuchtens des aktiven N2 liegen zwischen 
1200 u. 1600 k ,  werden jedoch von den Quarzwiinden des GefaBes vollig absor- 
biert. Die Anregungsenergie von 8,5 V entspricht einer Energieaufnahme von etwa 
1,9*105 cal. durch den N2 bei seiner Aktivierung; sind keine anderen Stoffe zugegen, 
so gibt er diese Energie wieder ais Strahlung von 1200—1600 A nebst den se- 
kundaren, im Sichtbaren liegenden positiven Banden ab; bei Ggw. anderer StofFe 
kann er seine Energie an diese iibertragen u. geht strahlungslos in den n. Zustand 
iiber. Eine Hauptschwierigkeit der Theorie der Vff. liegt in der Tatsache, daB 
yóllig reiner N5 kein Nachleuchten zeigt, sondern dies nur in Ggw\ von Spuren 
von elektronegativen Gasen (0.2, HaO, S2) auftritt; Yff. deuten dies so, daB der vollig 
reine Ns zwar ak tm ert wird, jedoch die mitgeteilte Energie in e in e m  Quantcn- 
sprung zum normalen Zustand ais Primarbande emittiert, welche infolge ihrer Lage 
im Ultraviolett der Beobachtung entgeht, wiihrend Ggw. der fremden Substanzen 
die Ruckkehr in den n. Zustand sich in mehreren Energiestufen vollziehen laBt, 
wobei die emittierten Energiequanten eine Emission der im Sichtbaren liegenden
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der Nebenbąnden zur Folgę haben. (Philos. Magazine [6] 48. 421—28. Allahabad, 
Univ.) F iia n k e n b u r g e r .

G. Ponzio und A. Pichetto, Z7ber die elektrolytische Ilerstellung von JSydroxyl- 
amin. Vff. benutzen ais Ausgangsmaterial Chilesalpeter, robe H 2S 04 u. Eoliaceton. 
Zur Elektrolyse dient ein Becberglas von 8,5 cm W eite u. 15 cm Hohe, in welcbea 
ais Anodę ein aus, Bleiblech gebogener offener Żylinder von 4,7 cm Durchmesser 
u. ca. 110 qcm Oberflache,. a]s Katbode ein gleieher aber durchlochter Bleizylinder 
von 7 cm Durchmesser montiert ist. Ais Diaphragma dient ein poroser 5,5 cm 
weiter Tonzylinder, ais Anodenfl. 200 ccm H2S 04 (D.16 1,553), ais Kathodenfl. 150 ccm 
H2S 04 enthaltend 10 g  N aN 03. Stromstarke 5 Amp. W ahrend der Elektrolyse 
w ird der ganze App. mit k. W. gekiihlt u. die Potentialdifferenz zwischen den 
Elektroden auf 3,7—3,6 Volt gehalten. Man tragt wiihrend der Ek. 60 g N aN 03 
in Portionen von 10 g ein, wobei darauf geachtet werden muB, daB alles gel. wird. 
Nach Beendigung der Ek. wird die Kathodenfl. mit 20°/oig. NaOH neutralisiert, 
mit 100 ccm Aceton erhitzt u. dann erkalten lassen. Nach 12 Stdn. von aus- 
geschiedenem Na.2S 0 4 abgieBen, Krystalle mit Bzl. waschen u. mit Ietzterem die 
Mutterlauge ausschutteln. Lsg. von Acetosim mit 20%ig- HCI durchschutteln, 
saure Fl. stark einengen u. auf dem W asserbade zur Trockne yerdampfen. Aus- 
beute 22—23 g Hydroxylaminochlorhydrat. — Zur Darst. von Dimethylglyoxim  verd. 
man die vereinigten Kathodenfll. von 4 Elektrolysen mit der gleichen Menge W., 
filtriert von P b S 0 4 ab u. gibt 34 g Isonitrosomethylathylketon zu. Freie Saure mit 
20°/oig. NaOH abstumpfen u. abkiihlen lassen. Das Glyosim krystallisiert aus. Mit 
W . abspulen u. trocknen. Ausbeute 35— 36 g fast farblose K rystaile, F . 234°. 
(Annali Chim. Appl. 14. 250—53. Turin.) G r im m e .

L. Buparc und P. KovalefF, Die Methode von Spring angewandt a u f das 
Diamantproblem. Aus den vorliegenden LiterAturangaben schlicBen Yff., daB der 
Stabilitiitsbereich des Diam anten-eher bei tieferen Tempp. liegt u. zwar bei um so 
tieferen, je  kleiner der herrschende Druck ist. Deshalb yersuchten Vff. den D ia
manten bei Zimmertemp. u. 8000 at darzustellen. GS2 u. ein leicht mit S reagieren- 
des Metali wurden in einem metali. GefaB dem Druck von 8000 at wahrend ca. 
15 Min. unterworfen, die entstehende M. in Saure gel. u. der ungel. Eiickstand 
einer Priifung unterzogen. E r stellte winzige. fast. farblose Bruchstiicke dar, dereń 
Menge fiir eine Analyse unzureichend war, dereń H artę u. starkę Lichtbrechung 
aber an den Diamanten erinnerte; im Laufe der naehsten Tage zerfielen sie unter 
Zurucklassen eines feinen Pulyers. (Arch. Sc. phys. et nat. Geneve [5] 6. Suppl. 
108—12.) - B i k e r m a n .

Percy Cyril Lesley Thorne, TJmwandlung von Niekelcarbonyl zu  Carbonat in  
Toluollosung. Bei Bereitung kolloider Ni-Lsgg. (vgl.- H a t s c h e k  u . T h o r n e , Proc. 
Eoyal Soc. London. Serie A 103. 276; C. 1923. H I. 970) machte sich ais Storung 
die B. eines gelatinosen griinen Nd. geltend, wenn auch nur kleine Mcngen Luft 
mit der Lsg. in Beriihrung kamen. Da die Substanz bei 120° W .  verliert (Gelb- 
farbung), bei Gluhen in schwarzes Nickeloxyd ubergeht, mit H C I lediglich C 03 
entwiekelt, diirfte sie ein bas. Carbonat-des .N i sein (vgl. M o n d , Journ. Soc. Chem. 
Ind. 11. 750 [1892]). (Journ. Chem. Soc. London 125. 1967—68. Aldgate, S ir  J o h n  
Ca s s  Techn. In st) S p i e g e l .

P. W inkler, J. Sigrist und M. Wantz,. Herstellung des Clironis a u f dem 
elektrolytischen Wege. Chrom kann entweder aus Chromsaure oder aus Chromik 
salzlsgg. abgesehieden werden. 1 . Es wurde die yon S a r g e n t  (Trans. Amer. Electr. 
Soc. 37. 479; C. 1921. IV. 647) empfohlene Lsg. (24,5% C r03-)-0,3%  Cr2[S04]3) 
yerwendet. Die minimale Abscheidungsspannung betragt 3,4 V. Die beste Aus
beute w ird bei Zimmertemp. u. bei 160 Amp&res/qdm erreieht (0,16—0,17 g Cr pro 
1 Ampćrestde.). Den beaten,- fest-'-sitzenden- Nd. ęrbalt man gleichfalls ohne Er-r
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w&rnmng, aber bei geringen Stromdicłiten; die Besehafienheit der ICathode (poliert 
oder.nieht) ist yon groBer Wichtigkeit, die Dauer der Elektrolyse belanglos fiir 
die Qualit2t des Nd; Die Ggw. von Cr2(SOj)s ist unumganglick. Ferrisalze, CaS04 
u. Na,,S04 setzen die Ąusbeute herab u. yerschlechtern die Qualitat des Nd., so 
daB Ferrochrom sieh ais Ausgangsprod. fiir Cr-Darst. ausscheidet. 2. Aus Chromi- 
salzen kann Cr niedergeschlagen werden, wenn die Konz. sehr hoeh ist u. eine 
gewisse Ąciditat gehalten wird. In  allen F&llen sind die Ąusbeute u. die Qualitat 
des -Nd., schleehtcr, ais bei C r03-Elektrolyse. (Arch. Sc. phys. et nat. Geneve [5]
6 . S.uppl. 11.2—15.) . B i k e r m a n .

, F . Dietze, U ber nitratfreie Wismutpraparate. Es wird empfohlen, die sonat 
seliwierig absol. nitratfrei erhaltlichen Bi-Sąlze (Salieylat, Subgallat usw.) nach 
dem Verf. von C o r f ie l d  (S. 1677) m it Hilfe - der Lsg. von Bi20 3 in Glycerin u. 
NaOH u. weitere Behandlung des Hydroxyds mit den Siiuren dąrzustellen. Es 
werden Y erss. angeregt, ob sieh durch gelindes Gluhen yon Spuren N itrat yollig 
befreites Bi20 3 in dem Glycerin-NaOH-Gemisch nach mehrtagigem Stehen oder 
beim ErwSrmen auflost. (Apoth.-Ztg. 3 9 . 976—78.) D ie t z e .

D. Organisclie Chemie.
Hans Heinrich. Schluhach und Hermann Miedel, Anunonium ais Bedulctions- 

mittel. Eine Lsg. yon Ńa in fi. NHS wird bei — 80 bis — 50° zu einer Lsg. von 
NH 4C1 u. der zu reduzierenden Substanz in fl. NH3 zugetropft (Spezialapp. im 
Original abgebildet); ist die Substanz in fl. NH3 zu schwer 1., so wird A. oder Bzl. 
zugesetzt. Der aus dem Ammonium freiwerdende H wirkt ais Reduktionsmittel; 
primare Addition von N a u. Austausch des letzteren gegen NH 4 — >- H, wie beim 
Triphenylmethyl, findet im allgemeinen nieht statt. Mit gewogenem N a u. durch 
Best. des unverbraucht entweiehenden H2 laBt sieh die Red. quantitativ yerfolgen; 
der Brechungsindex andert sieh proportional mit der H-Aufnahme. Die Reduktions- 
methode wirkt śihnlicli, aber sehwacher, wie Na in A., oder Al-Amalgam; sie eignet 
gich w egen . der milden W rkg. u. der tiefen Temp. fiir leicht reduzierbare, aber 
empfindliche Stoffe.

1-Phenylbutyien-(1) (nD == 1,5414) 2 g  in 70 ccm NH3, groBer UberschuB von NH4. 
n D sinkt auf 1,5155, nach 2-maligem Naehreduzieren auf 1,4975. Prod. ist Butylbenzol, 
n D =  1,494, also 93% Red. Benzophenon, 1 g mit 2 g NH4C1 in 30 ccm NH3, 
1 g  Na. n D sinkt von 1,6034 in 3-maliger Operation auf 1,5782. Prod. ist Diphenyl- 
methan, nD =  1,5772. — Benzylaceton gibt 1 -Phenylbutanol-{3) , Benzalaceton, etwas 
schwerer, l-Bhcnylbutanol-(3)\ Tabelle u. Diagramm laBt die ProportionalitSt von 
H-Verbrauch u. n D erkennen. — Pyridin  gibt leicht Piperidm, Nitrobenzol gibt 
Anilin. Zimtsaure, Stilben, Michlers Keton, Dibiphenylketon, Benzoin, Desosy- 
benzoin, Acetophenon bleiben unyeriindert, ebenso Benzil trotz B. einer Na-Yerb., 
siehe oben. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1682—86. Munchen, Akad. der Wissen- 
schaften.) A r n d t .

J. Salkind und A. Rosenfeld, U ber Acelylenmagnesiumbromid. Vf. untersucht 
die B. von Acetyl&imono- u. -dimagnesiumbroinid aus Acetylen u. Phenyl-MgBr 
(vgl. J o c it s c h , Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 1 9 0 6 . 251), da letzteres bei der 
Zers. mit W . kein Gas bildet. Das Prod. der Rk. wurde durch angesauertes W. 
zers. Diese Rk. yerlief nach folgenden Gleichungen:

I. HC : C-MgBr +  11,0 =  C2Ho +  MgBr(OH),
H . BrMg-C • C-MgBr +  2 II20  =  C2H2 +  2 MgBr(OH).

Aus der Menge des angewandten Mg u. des gebildeten C,H, konnte die Zus. des 
Rk.-Prod. an Mono- u. Dideriy. berechnet werden. Um das HC • CMgBr zum 
nahezu ausschlieBlichen Prod. der Rk. zu machen, muBte Vf. schon wShrend der
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Darst. des C0H,,MgBr Acetylen durchleiten u. die Rk.-Mischung -wahrend der 
Sattigung mit C.2H3 im Sieden erhalten. — Urn die Verwendbarkeit zu Synthesen 
zu untersuehen, wurde das HC i CMgBr mit Acetophenon kondensiert. Das erste 
Prod. -war ein Gemisch der stereoisomeren Glykole, 2,5-Diphenyl-3-hexin-2,5-diole, 
die aueh aus Acetophenon u. (CMgBr), erhalten waren (vgl. S a l k i n d  u . K w a p i-  
SCHEWSKI, Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 47. 688; C. 1916. I. 922), F. 125—127° 
u. 163°; aus dem Filtrat 3-Phenyl-3-butinol, fast farbloses Ol von schwachem Ge- 
ruch, in allen organ. Losungsmm. 1., dest. bei 25 mm (Zers.), ist aber ttber die 
Kupferverb. leicht zu reinigen. Ausbeute 26J/o ^er Theorie. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 57. 1690—92. Leningrad.) Z a n d e r .

Harry Raymond Ing und W illiam  Henry Perkin jun., Untersuchungen 
uber die Konfiguration von zweibasischen u, u  -Dibromsauren. III. Die a,a'-Dibrom- 
bernsteinsauren. (II. vgl. B e r n to n ,  In g  u. P e r k in  ju n ., S. 1336.) Nach den 
Unterss. von Mc K en z ie  (Journ. Chem. Soc. London 101. 1196; C. 1912. H. 1101) 
ist die u, K-Dibrombemsteinsaure voin F. 167° die d,l-S8ure, die isomere, oberhalb 
280° sublimierende, demnach die Mesos&ure. Methyl- u. A thylester beider Sauren 
wurden jetzt mit den Na-Derivv. der MalonsSure-, Cyanessigsaure-, Benzoylessig- 
saure- u. AcetessigsSureester zur Kondensation gebraclit. Die Ester der d,l-Saure 
wurden durch Zusatz von trockenem Br zu trockener iith. Lsg. der entsprechenden 
Maleinsaureester oder durch direkte Veresterung der d,l-Saure bezw. ihres Ag- 
Salzes gewonnen, diejenigen der Mesosaure durch Br aus den entsprechenden 
Fumarsaureestern (vgl. A nschO tz , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 12. 2281). Aus dem 
durch Bromierung von Succinylchlorid (vgl. R. M e y er u. M arx , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 41. 2466; C. 1908. II. 766) entstehenden Prod., das danach ein Gemenge 
beider Saurechloride sein muB, entsteht durch A. ein Gemisch von d, 1- u. Meso- 
saureestern. — A. K o n d e n s a t io n  m it N a tr iu m m a lo n e s te r .  Es entstanden 
aus dem d,l-Estem  mit 80—90% Ausbeute die entsprechenden Cyclopropan-l^,2,3- 
tetracarbonsaurester, dereń Saure oberhalb 198° in 1,2,3-Tricarbonsiiure ubergeht, 
aus den Mesoestem dagegen auBer diesen Cyclopropanderiw. z. B. bei Anwendung 
der Methylester Fumarsaure>nethylester, Athantetracarbonsauremethylester u. ct-Carbo- 
methoxyłricarballylsauremełhylesłer. Die friiher (Journ. Chem. Soc. London 47. 823 
[1885J von P e r k in  gefundenen CyclopropancarbonsUuren diirften unrein gewesen 
sein, die 4-bas. Saure vom F. 95—100° wahrscheinlich ein Gemisch von a-Carbo- 
methoxytricarballylsaure mit Cyclopropantetracarbonsaure, die 3-bas. vom F. 150 bis 
153° ein solches der Tricarballylsaure mit Cyclopropantricarbonsaure. Es ist also 
bisher nur eine Cyclopropan-l,2 ,2 ,3-tetracarbonsaure bekannt (F. 198°), obwohl eine 
trans-S&urc (I.) u. eine ri.s-Saure (II.) zu erwarten sind, von denen die erste auch 
in opt.-akt. Isomere auflosbar sein sollte. Die von B u c h n e r  auf Grund des hohen 
F. angenommene Konst. I. wird dadurch bestatigt, daB durch fraktionierte Krystalli- 
sation des Brucinsalzes schlieBlich ein Salz gewonnen wurde, das reine d-Cyclo- 
propan-1^, 2 ,3-tetracarbonsaure ergab. Die B. der Tricarbonsaure vom F. 220° aus 
der d,l-Tetracarbonsaure macht dann auch fur jene die von B u c h n e r  angenommene 
trans-FoTm  wahrscheinlich. — B. K o n d e n s a t io n  m it N a t r iu m c y a n e s s ig -  
e s te r .  W enn, wie angenommen wird, die B. des Cyelopropantetracarbonsaure- 
esters aus Mesodibrombernsteinsaureester auf intermediarer B. von Brommalein- 
saureester berulit, war zu erwarten, daB bei Anwendung des wl. Cyanessigsaure- 
esters weniger Cyclopropanderiy. gebildet wurde. In der T at gab hier der 
d,l-Dibrombernsteinsaureathylester zu 90%  den zur d,l-Cyclopropantetracarbon- 
saure verseifbaren 2-Cyancyclopropan-l,2,3-tricarbonsaureester (III.), der Mesoester 
aber fast aussehlieBlich a-Cyantricarballylsaureester (IV.). — C. K o n d e n s a t io n  
m it  N a tr iu m b e n z o y le s s ig e s t e r .  Der d,l-Dibrombersteinsaureester gab hier 
mit 80— 90%  Ausbeute ein Ó1 C10H2JO; , das nach der B. die Konst. V. oder VI.
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haben konnte. Die letzte ist wahrscheinlich, da bei Spaltung mit k. methylalkoh. 
KOH eine dreibaa. Saure von der Zus. Cl3H la0 8 entsteht, die ais cc-Oxy-y-benzoyl- 
tricarballylsaure (VII.) aus VI. durch Aufspaltung des Dihydrofuranringes abgeleitet 
werden kann, wahrend eine dreibas. Saure aus V. die Zus. C13H ,0O7 haben miifite. 
Diese Saure hat F. ,142—143° unier Verlust von COa u. Obergang in zweibas. 
Siiure ClaH I0Os, die auch aus dem Ester C,9H 220 7 direkt mit sd. methylalkoh. KOH 
entsteht u. wahrscheinlich 5 - Phenyl-2,3-dihydrofuran-2,3- dicarbonsaure (VIII.) ist 
(gibt in der Kiilte weder Oxim noch Hydrazon); sie geht bei wiederholter Krystalli- 
sation aus sd. W . in eine wahrscheinlich durch neue Óffnung des Dihydrofuran
ringes davon abzuleitendc u. ais a-Phenanyl-^-oxybemsteinsdure (IX.) aufzufassende 
Saure CiaH n O0 uber, die bei wiederholter Krystallisation aus Gemisch von Chlf. 
u. CII40  RUckyerwandlung in VIII. erfahrt. V III. gibt mit C6H 5 • NH • NHa in der 
Kalte kein Phenylhydrazon, bei Erwarmen in EssigsSurelsg. aber dasjenige der 
Saure IX. Diese ist wahrscheinlich ident. mit einer von R u h e m a n n  u . S t a p l e t o n  
(Journ. Chem. Soc. London 69. 1383 [1896]) durch Verseifung des Kondensations- 
prod. von Natriumbenzoylessigester mit Chlormalein- oder ChlorfumarsSureester er- 
haltenen, der diese Forseher sp&ter (Journ. Chem. Soc. London 77. 804; C. 1900.
II. 477) statt der ursprlinglich auch von ihnen angenommenen Konst. IX. die ab- 
weichende Konst. X. zugeschrieben haben. — Die Kondensation mit dem Meso- 
dibrombernsteinsaureester lieferte dagegen hauptsachlich Dibcnzoylbernstcinsaurcester 
u. a-Benzoyltricarballylsaureester (XI.). Der letzte gab bei Verseifung Phenacyl' 
bernstńnsaure (XII.) von hoherem F. (163—164°), ais bisher angegeben, die aber 
ebenso aus dem durch Kondensation von Fumarsaureathylester mit Natriumbenzoyl
essigester hergestellten Ester X I. gewonnen wurde. — D. K o n d e n s a t io n  m it 
N a t r iu m a c e te s s ig e s t e r  verl£iuft Shnlieh der yorigen. Mit d,l-Dibrombernstein-
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saureester entsteht S-Męthyl-2,3-dihydrofuran-2,3,4-tńcarbonsaureester (XIII.), wie 
die Verseifung zu Acetonylapfelsaure (XIV.) erweist. D er Mesodibrombernstein- 
sSureester liefert Diacdobcrnsteinsaurcestcr u. u-Acetyltricarballylsaureester (XV.), 
der zu Acetonylbemsteinsaure (XVI.) yerseift wurde.

V e r s u e l is te i l .  d,l-Cyclopropan-1,2,2,3-tetracarbonsaure, C?HaOs, F. 198—200° 
(Zers.), krystallisiert aus W . mit 21I20  (F. 100°), wasserfrei daraus durch Erhitzen 
au f 110—115°. — Athylester der vorigen, Cj5H220 3, 01, Kp.u  187°. — Methylestei' 
derselben, C nH ^O j, Krystalle (aus Lg.), F . 85°. — d-Cyclopropan-1,2,2 ,3-tetra
carbonsaure, Krystalle (ans W .), F. 195—196° (Zers.), [a],,13 =  106,5° (0,1315 g in 
20 ccm W.). — a-Carboocytricarballyl-siiuremethylester, Ol, K p .9 175—178°. — 2-Cyan- 
cyclopropan-l,2,3-tricarbonsauredthylester, C13I I l;0,jN (III.), Ol, K p .18 200—205°, gibt 
bei Verseifung d,l-Cyclopropantetracarbonsiiureester. — 5-Phemyl-2,3-dihydrofuran- 
2,3,d-tricarbonsduredthylester, C19H220 7 (VI.), diekes, gelbes Ól, K p .12 227—230°. — 
u-Oxy-y-benzoyltricarballylsaure, CI3H I20 8 (VII.), Krystalle (aus W.), F. 142—143° 
(Zers.), sil. in W . u. A., unl. in Bzl. u. Chlf. — n-Phcnyl-2,3-dihydrofuran-2,3-di- 
carbonsdure, C12H 10O5 (VIII.), Krystalle (aus CH ,0 -j- Chlf.), F. 182 — 183°. — 
u-Phenacyl-fi-oxybernsteinsaure, Phenacyldpfelsaure, C12I i 12O0 (IX.), F. 175 — 176° 
(Zers.), Phcnylliydrazon, F.2100. — u-Benzoyltricarballylsauredthylester, C18H I0O4 (XI.), 
goldgelbe Tafeln (aus Aceton), F. 285°, fast unl. in den meisten Losungsmm. — 
Phenaeylbernsteinsaure (XII.). óxim , C12H 130 5N , Nadeln (aus Essigester - j - Lg.), 
F. 147—148°. Phenylhydrazon, C18N ,30 4N2, Nadeln (aus Toluol), F. 164—165°. —
o-Methyl-2,3-dihydrofuran-2,3,4-tricarbonsaureiithylester, Ci.,H2l)0 7 (XIII.), Kp.i8 190 
bis 195°. — Acetonylapfelsaure (XIV.') hat F. 150°. — u-AcctyUricarballylsaureatliylester, 
Cu H 220 7 (XV.), K p .12 175—185°. — Acetonylbenisteinsaure (XVI.) hat F. 110°. (Journ. 
Chem. Soc. London 125. 1814—30. Osford, D y s o n  P e r e i n s  Lab.) S p i e g e l .

Hans Heinrich S chlub ach und Kurt Maurer, Darstellung des (3-Methyl- 
glucosids. Die Darst. yon fl-Methglglueosid nach dem Verf. yon M aquenne (Buli. 
Soc. Cliim. Paris [3] 33. 470 [1905]) mittels (CH3)2S 0 4 in wss. NaOH scblśigt meist 
fehl oder liefert sehr sehlechte Ausbeuten, aueh wenn man bis zum yolligen Ver- 
seliwinden der Eed.-Kraft methyliert. Die Krystallisation des Glucosids wird durch 
schwer yerseifbare Eeste von methylsehwefelsaurem Salz yerhindert. Die Ab- 
trennung dieses Salzes litBt sich jcdoch beąuem in der W eise erreichen, daB der 
beim Eindampfen der neutralisierten Rk.-Fl. yerbleibende Riickstand in Pyridin 
aeetyliert wird (24 Stdn. bei Zimmertemp.). Mit W . scheidet sich sofort reines 
Teiraacctyl-fi-metliylglucosid yom F. 102—103° u. [«]D20 =  —22,5° in einer Ausbeute 
von 41% der Th. aus. Die Verseifung desselben erfolgt bekanntllch mit fast quanti- 
tatiyer Ausbeute. — Methyliert man bei Zimmertemp. bis zum Versehwmden der 
Eed.-K raft, so bilden sich keine nachweisbaTen Mengen hoher methylierter Prodd. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1686—87. Munchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) O h le .

Knut Sjóberg, Uber einige neue Produkte der enzymatischm Spaltung der Starkę. 
(Vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 131. 116; C. 1924. I. 564.) Aus den bei der Spaltung 
von Amylose bezw. Amylopektin mit Malzamylase erhaltenen Lsgg. wurden durch- 
fraktionierte Fallung mit 80%ig- A. eine Di- bezw. Triamylose erhalten, welche 
nicht ident. mit den entsprechendcn Korpern von P r in g s h e im  u. W o l f s o h n  
(S. 315) sind. Das Entstehen dieser Korper bildet eine Stiitze fiir die Theorie von 
P r in g s h e im . Die Korper sind durch Malzamylase nicht spaltbar u. reduzieren 
nicht Fehlingsehe Lsg.; 11. in W ., unl. in allęn organ. Losungsmm. — Dihcxosan,
C,2H j0OI0,.[a],',® =  - f -155°, Mol.-Gew.324—335. — Tetrąniethyldihexosan, Gi&H32Ot0,
aus dem yorigen mit CH3J  +  Ag20  bei 65°, Relb =  -[- 144,9°, Mol.-Gew. 335; 
gibt bei llydrolyse mit H2S 04 /?,/-(2,3-)Dimethylglueose. — IIcxaacetyldihexosan, 
C!4H320 ia, aus Dihesosan in Pyridin mit EssigsSureanhydrid, F. 150—165°, wl. in
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A., 1. in den meisten organ. Losungsmm., [a]f,|-gelb in Essigsiiureanhydrid =  +  124,6°, 
in Pyridin =  - f  123,5°; Mol.-Gew. 537. — Trihexosan, C18H30OI5, [«]{,| gelb == 164,0°, 
Mol.-Gew. 471. — Nonaacełyltrihexnsan, C36IIls0 24; F. 156—165°; gelh in Essig- 
aiiurcanhydrid =  131,4°, in Pyridin = -f- 132,9°; Mol.-Gew. 878,5. (Ber. Dtseli.
Chem. Ges. 57. 1251—56. Stockholm, Univ.) A. R. F . H e s s e .

W. Rodionow und W. Matweew, U ber die Einm rhm gsprodukte der salpetrigen 
Saure a u f o- und p  - Phenolsulfonsduren. I. Die schon mehrfach gemachte Be- 
obachtung, daB zur Einleitung der Nitrierung der p-Phenolsulfosiiure Ggw. yon 
HNOj erforderlich ist (vgl. M a k tjn se n , Ztschr. f. physik. Cli. 50. 385; C. 1905.
I. 438), wird bestiitigt. Yff. yersuchten in Yerss. mit techn. p-Sulfosiiure, die vor- 
wiegend aus dieser neben wenig o-Sulfosaure besteht, Nitrosoyerbb. oder Salpetrig- 
saureester ais Zwischenprodd. der Rk. bei Einw. von N aN 02 in Ggw. von H2S 04 
festzustellen, erhielten aber nur einen in den Eigenschaften dayon abweiehenden 
Korper der empir. Zus. C6H60 6N2S, um so leichter u. reichlicher, je  mehr o-Sulfo- 
sSure yorlianden w ar, aus dieser fur sich in 75—800/„ der theoret. Ausbeute. Er

OH OH OH

Ń : NOH Ń : N  Ń lI-N O
erwies sich ais kupplungsfiihig gegenuber ^9-Naphthol u ., auch durch Diazotierung 
yon 4-Aminoplienol-2-sulfosiiure erliUltlich, ais ident. mit der yon B e n n e w i t z  
(Joum. f. prakt. Ch. [2] 8. 52) beschriebenen p-Diazobenzol-o-sulfonsaurc, d ie 'd ieser 
ais Diazoliydrat (I.) auffaBte, die aber aucli ein Diazoanliydrid (II.) mit 1 Mol. 
Krystallwasser oder sogar ein Nitrosamin (III.) sein konnte. Ais hypothet. Zwischen- 
prod. wiire dabei 4-Nitrosophenol-2-sulfosaure anzunehmen. Qualitativ konnte B. 
von Diazoyerbb. auch bei einigen anderen Phenolderiyy. auf gleieliem Wege fest- 
gestellt werden. Aus p-Phenolsulfosiiure wurde die B . yon 2-Diazoplienol-4-sulfo 
saure, die nicht isoliert werden konnte, durch Identifizierung des mit |9-Naphthol 
erhaltlichen Farbstoffs mit dem’ aus diazotierter o-Aminoplienol-p-sulfosfiure ent- 
stehenden (Palatinchromyiolett) erwiesen. (Ber. Dtsch Chem. Ges. 57. 1711—15. 
Moskau, Techn. Hochsch.; A nilintrust) S p i e g e l .

Herbert Henry Hodgson, Direkte Sulfurierung von Anilin. D ieV erb. zwischen 
Anilin u. S schęint bei 170—180° zu beginnen. Zuniichst ents‘eht 2y2'-Diamino- 
diphenyldisulfid (I.), mit steigender Temp. aber in wąchsender Menge 4,4'-Diamino-
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diphcnyldisulfid (II.), bei langerem Erhitzen mit OberschuB von Anilin entstehen die 
Diaminodiphenylsulfide I I I .,  IV. u. V., mit (jbersehuB an S dagegen infolge D i-  
phenylaminkondensation mit folgender weiterer Schweflung u. Entschweflung die 
Verbb. VI. u. VII. Es wird gezeigt, daB das aus sd. Anilin u. S entstehende Thio- 
anilin yon M e r z  u. W e i t h  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4. 384) ein Genuach von IV. 
mit wenig V. is t, das in Ggw. von PbO entstehende das Sulfid V. PbO gleicht 
dem HCI darin, daB es p-Substitution begiinatigt (vgl. I I o d g s o n  u . D i x , Journ. 
Chem. Soc. London 105. 952; C. 1914. I I .  399).

V e r s u c h s te i l .  Die Reaktionsprodd. wurden derart aufgearbeitet, daB nach 
Dest. yon unyerbrauchtem Anilin mit W .-Dampf der Ruckstand mit alkal. alkoh. 
Na,S reduziert w urde, wodurch die Disulfide in alkalilosliche Mercaptane tiber- 
gehen. Fraktionierte FSllung mit yerd. Alkali aus salzsaurer Lsg. u. folgende 
Fraktionierung aus yerd. A. gab dann entweder kryatalliaierbare Subatanzen oder 
Gemiache, dereń Beatandteile durch charakterist., an den synthet. hergestellten 
Verbb. ermittelte Farbrkk. erkannt wurden. Misehungen der Disulfide wurden 
mittels HNOj analysiert, die aus I. genau ‘/i der theoret. Ausbeute an einem unl. 
Diazobenzolsulfid liefert, aus I I . eine 1. Azoverb., die mit i5-Naphthol quantitativ 
zu einer unl. Azoyerb. kuppelt. — Anilin gibt mit dem Disułfid I. fast quantitativ 
die Verb. IV. (vgl. N i e t z k i  u . B o t h o f , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 29. 2774), mit II. 
aussclilieBlich V., in Ggw. yon PbO aber aus I. Verb. III . neben wenig IV ., aus
II. wieder fast aussclilieBlich V. — Verb. Cu I I ltA \S3 (VI.), F. ca. 100°, diazotierbar 
(INHj), gibt bei Red. p-Aminophenylniercaptan. — Verb. CtsH ltN 2S3 (VH.), gelblich- 
weiB, miiBig 1. in yerd. HCI, gibt in alkoh. oder saurer Lsg. charakterist. Ffirbungen 
mit Cl-W. oder Hypochloriten, durch Diazotieren u. Kuppeln mit (3-Naphthol einen 
gliinzendroten Farbstoff. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1855—58. Hudderafield, 
Techn. Coli.) S p iegel.

Burkhardt H elfericli und Ludwig Keiner, Darsłellung hoherer Ketone. In  
Verfolgung einer friiher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2088; C. 1923. H I. 1615) an- 
gewandten Methode werden Ketone durch Verseifung (mit 5—10%ig. KOH) der 
aus Natriumalkylacetessigestern -(- Siiurechlorid hergestellten Acylalkylaceteasigeater 
dargeatellt: C II,• C(ONa): C(R)• C 02C2H5 — > CH3.C0-C<R)-(C0.R ')-C 02CsH5 — >- 
R  • CH2 • CO ■ R'. — Bei der Verseifung von i-Valerylbenzylacetessigester u. von 
Diallylacetylallylacetessigester entstanden nicht die gesuchten hoheren Ketone, 
sondern das entsprechende Methylketon. — Die Darst. aliphat. Oxyketone aus- 
gehend yom Chlorid der Acetyl- u. BenzoylmilchsSure u. yon der ^3-Chlorpropion- 
sSure gelang nicht ; ebenso miBlang die Darst. von o-Oxyphenyl-/-butenylketon. — 
n-Valerylallylacetessigester, C14Has0 4, K p.u  149°, D.4,8's =  1,0028; n D17 =  1,4545.
— i-Valerylallylacetessigester, CI4H 2l0 4, K p.„ =  143—4°, D.41M =  0,9998, n D'w  =  
1,4546. — i-Valerylbenzylacetessigester, C18H 240 4, D .4,6>3 =  1,0524, n D12 =  1,5014.— 
Diallylacetylałlylacetessigester, C17H 24Ó4, K p .I4 169—170°, D.4I6,I! =  1,0000, n D10 =
1,4739. — Acetylactylallylacetessigester, C14H20O8, K p .14 167—168°, D,4SI =  1,0950, 
n D19'5 =  1,4590. — p-Acetoxybenzoylallylacetessigester, C18H 200 8, K p .14 235°. — o-Acet- 
oxybenzoylallylacetesńgester, C19H 20Oa, Ol, Kp .I4 216—218°. — o-Methoxybenzoylallyl- 
acetessigester, C17Ha0O5, K p .13 219°, D .417 =  1,1376, n D16'9 =  1,5300. — fi-Chlor- 
propionylallylacetessigester, C12H t70 4Cl, Kp.14 158°, D.2/  =  1,1282, n DSI =  1,4710.
— Benzoylmilchsaurechlorid, CI0H 9Ó3C1, seideglanzende Krystallnadeln, F. 23—24° 
(sintert bei 21°), Kpn. 135°. — n-Butyl-y-butenylketon, C9H 10O, Kp.,4 72°, klare Fl. 
von fruchtartigem Geruch, D.4”  =  0,8435, n D17 =  1,4320; Semicarbazon, Ć10H 19ON3, 
F. 88—89°, Nadelchen. — i-Butyl-y-butenylketon, C9H I0O, K p .14 62—63°, Fl. yon 
fruchtartigem Geruch, D.41S =  0,8361, n j 115 =  1,4288; Semicarbazon, C10H ,9ONS, 
Nadeln, F. 101—102°. — p-Oxyphenyl-~/-bute?iylkcton, CnH 120 2, schwach gefiirbte 
KrystallblUttchen, F. 61,5°, K pn9 210—11°, 11. in A., A., Essigester, CHC1„ wl. in
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Lg., PAe. — o-Methoxyphenyl-y-butenylketon, Cl2H 14Oa, K p .16 152°, D .423 =  1,0466, 
n D21 =  1,5244. — Trimethoxyphenyl-y-butenylketon, C14H 180 4, kleine Prismen aus 
A.-PAe., F. 54—55°, K p .14 195—196°, 11. in A., A., Eg., swL in Lg.; Semicarbazon, 
C16H210 4N3, F. 151° (aus A.). — Trioxyphenyl-y-butmylketon, gewonnen durch Ver- 
seifung yon Triacetoxygalloylallylacetessigester im lebhaftea H 2-Strom, Cu H i20 4 -j- H 20 , 
schwacłi gefiirbte Prismen, F. 84—85°, 11. in A., A., Eg., wl. in PAe., CHC13, Bzl. ; 
gibt mit FeCl3 dunkelblaue Fiirbung; yerliert iiber P 20 6 bei 78°, dann F. 130°; 
Semicarbazon, C12H 150 4N3, aus W. F. 174—175°. (Ber. Dtsch. Chem. G-es. 57. 
1616—20. Frankfurt, Univ.) A. R . F. H e s s e .

Henry Wren und Richard E llis Burrows, TJntersuchungen in der Phenylberii- 
steinsaurereihe. VIII. Die Spaltung von r-Diphenyls-uccinanilidsaure und r-Diphenyl- 
succino-p-toluididsdure in  ihre optischen Antipoden. (VII. vgl. W r e n  u . W i l l i a m s ,  
Journ. Chem. Soc. London 113. 832; C. 1919. I. 834.) Die Spaltung dieser beiden 
Siiuren (vgl. 1. c.) wurde nacli der Alkaloidmethode mi tels der Chinin-u.-Cinehonin- 
salze durchgefiihrt. Die opt.-akt. Siiuren zeigen das charakterist. hohe Drehimgs- 
vermogen der akt. Diphenylbernsteinsiiuren u. ihrer eińfachen D eriw ., die leicht 
daraus erhaltlichen akt. Anile u. Tolile aber yiel geringeres, gleich den Anhydriden 
(vgl. W r e n  u . S t i l l ,  Journ. Chem. Soc. London 107. 1457; C. 1916. I. 99). Anile 
u. Tolile werden leicht durch eine Spur Alkali racemisiert, weit leichter ais die 
Ester der akt. Diphenylbernsteinsaure, was auf groCere Tendenz zur Enolisierung 
bei den ersten hinweist.

V e r s u c h s te i l .  l-Diphenylsuccinanilidsaure, C22H ,90 3N , Sintern 187°, F. 193 
bis 194" (Gasentw.), wieder fest u. neuer F. 224—226°, [k]d102 =  —338,2° (in 
A c e to n c  =  1,226), [cf]D,& =  —350,3° (in A., c =  1,2384). — ' d-Diphmylsucdn- 
a?iilidsaure, F. wie bei 1-Saure, [a ]D13 . =  -j-337,8° (in Aceton, c =  1,236). — l-IH- 
phenylsuccinanil, C22H 170 2N , Prismen (aus A.), F. nach Erweichen 196— 196,5°, 
[«]D12,8 =  — 117,6° (in Chlf., c =  1,2248). — d-Diphenylmccinanil, F. wię oben, 
M d 17 — -f-121,0° (in Chlf., c =  1,2608). —. l-Diphenylsucdno-p-toluididsaure, 
C23H210 3N , Nadeln (aus A.), F. 209—209,5°, [«]D18-3 — —329,5° (in Aceton, c =
1,460).;— d-Diphmylsuccino-p-toluididsdure,.Nadeln, F. wie vorher, [«]D10 =  -|-330,0° 
(in Aceton, c =  1,2028). — l-Diphenylsuccino-p-tolil, C23H 10O2N, .Nadeln, bei liingerer 
Beriilirung mit der Mutterlauge zuweilen mkr. Prismen (aus A.), Erweichen 176°, 
F. 178°, [«]DlM =  —131,5° (in Aceton, c =  1,0996), [k]d1(I =  —136,3° (in Chlf., 
c =  1,2068). — d-Diplienylsuccino-p-tolil, Aussehen u. F. wie yorher, [«]D15 — 

131,3° .(in Aceton, c =  1,0544). (Journ. Chem. Soc. London 125.1934—37. Bel
fast, Municip. Coli. of Technol.) S p i e g e l .

R. F . Hunter, Spiroverbindunge7i m it BęzieKung a u f ihre Bildung und Stabiłitat. 
Teil II.—IV. II. Die Anwendung der Diechnannsclien Reaktion a u f Ester der 
Glutarsaurereihe, die Dieckmann-Komppasche Reaktion und der Einfluf} hochmolekuląrer, 
Gruppen a u f die Stabiłitat. — III. Spiroverbindungen aus Cycloheptan und Rruckan- 
spiroverbindunge>i aus Cyclopentan. — IV. Spiroverbindungen von Cyclopenianketónen 
aus offmkettigen und cyclischen Glutarsauren. Derivate von Cyclohexampirocyclo- 
liexan und von Oyclopentanspirocyclohexan und neue Derivate von Oyclopropan und 
Cyclohexanspirocyclopropan. (I. ygl. S. 639.) Fortsetzung der friiheren Darstellungen. 
(Chem. News 129. 17—21. 49—53. 66—70. Highburg New Park.) H a b e r l a n d .

Leonard Erie Hinkel, Umwandlmig hydroaromatischer Verbindungm in aro- 
matische. Teil I. Einwirlamg von Chlor a u f 5-Cldor-l,l-dimethyl-Ai-cyclohexen*3-on. 
W iihrend Br2 aus der entspreehenden Br-Verb. hauptsachlich 4,5-Dibrom-l,l-di- 
methyl-Zf4-cyclolicxen-3-on (I.) bildet (ygl. Cr o s s ł e y  u . R e n o u f , Journ. Chem. Soc. 
London 105. 169; C. 1914. I. 1270), hat Cl2 hięr wie in einem friiheren Falle (ygl. 
Journ. Chem. Soc. London 117. 1296; C. 1921. I, 213) tiefergehende W rkg. LfiBt 
man die Eińw. des Cl2 unter guter. Kiihlung yor sieh gehen, so entsteht zwar in

VI. 2. 157
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der Hauptsaehe bei der Dest. des Prod. im Yakuum auch ein Dichlordimethyl- 
hexenon, durch Abspaltung von IICl aus der primar entstandenen Trichlorverb. 
(III.) gebildet. Aber diese Abspaltung findet nicht an den 4- u. 5-C-Atomen statt, 
sondern an 5 u. 6, so daB 4fi-Dichlor-l,l-dimetkyl-A'--cydohexen-3-on (II.) resultiert, 
wie der leichte (jbergang in 5-Chlor-o-3-xylenol, bezw. 6-Chlor-o-4-xylenol beweist. 
L&Bt man liberschussiges Cl2 bei Zimmertemp. einwirken, so entstebt in heftiger 
Ek. zuniichst ein Trichlordimethylcyclohesenon, das aueh aus II. durch CL in Chlf. 
erhalten wird, neben selir wenig Tetxachlordimetliylhexenon. Offenbar zers. sich 
unter dem EinfluB der Wiirme die nur bei niedriger Temp. bcstiindige Verb. III. 
schnell zu II., das sich mit CL zu der unbestiindigen Verb. IV. yereinigt, u. diese 
spaltet sofort HCl ab; dies kann auf 2 W egen erfolgen, so daB dem bestSndigen 
Trichlordimethylhexenon Konst. V. oder VI. zuzuselireiben ist. VI. wird bevor- 
zugt wegen der Analogie mit dem ebenfalls sehr bestandigen 4,5-Dichlor-l,l-di- 
m ethyl-z/l-cyclohexen-3-on (vgl. H in k e l  u. W illia m s , Journ. Chem. Soc. London 
121. 2498; C. 1923. I. 519). H2S 04 yerwandelt es leicht in ein Dichlo>-xylenol, das 
bei Behandlung mit Cl2 Trichlor-o-4-xylcnol liefert, Chinolin in ein Dichlorxylenol, 
das mit Cl2 leicht reagiert, dabei aber statt des erwarteten Trichlor-o-3-xylenols ein 
Tetrachlorxyle)iol, anscheinend mit einer Cl-substituierten CH3-Gruppe, ergibt. Eine 
iihnliclie Umwandlung findet bei Einw. von alkoh. KOH statt, wobei aber zugleicli
1 Cl durch OH ersetzt w ird, so daB ein Chlordioxyxylol resultiert. Nach Analogie 
mit den bei anderen gechlorten Cyelohexenonen festgestellten Umwandlungen konnte 
man ais erste W rkg. des KOH den Ersatz des Cl in 5-Stellung durch OH annehmen, 
so daB ein Dichlorderiv. des Dimetliyldihydroresorcins (VII.) entsteht, das dann 
durch weitere Einw. des alkoh. KOH in eine aromat. Verb., am besten ais 4-Chlor-
3,5-dioxy-o-xylol (VIII.) aufzufassen, ubergeht. — Das Tetraelilordimethylcyclohexe- 
non wird leicht durch H 2S 04 u. auch schon durch Erhitzen umgewandelt. Im ersten 
Falle entsteht ein Gemiseh von Trichlor-o-3- u. -o-4-xylenoi, im zweiten nur das 
letzte. Die B. jener Tetrachlorverb. ist wahrscheinlich so zu erklSren, daB bei der 
heftigen Chlorierung des Dichlorketons (II.) die unbestfindige Zwischenyerb. IV. zu 
geringem Teile weiter chloriert wird u. die entstehende Verb. (IX.) unter Verlust 
von HCl das Tetrachlordimethyleyclohexenon (X.) liefert.

(CH3)2 (CH3)2

(CH3)2 Cl (CH3)2 
H—'  ^

HO

Cl (CH3)2

h- K ^ ih-a o
i

Cl

'—OH

: c° o > c c i

V e r s u c h s te i l .  3,4,5-Trichlor-l,l-dbnethyl-Ai-cyclohexen-3-on, C8H 9OCl3 (VI.), 
Prismen (aus PAe.), F. 61°, 11. in den meisten organ. Losungsmm., bei Kochen all- 
mShlich zers. — 4-Chlor-3,5-dioxx/-o-xylol, CaII90 2Cl (VIII.), Tafeln (aus verd. A.), 
F. 123°. Dibenzoyldeińu., Nadeln (aus A.), F. 137°. — 5,6-D ichlor-o-4-xylenol, 
C8II8OCl2, aus dem vorigen durch H2S 04 Nadelbuschel (aus PAe.), F. 102°, sil. in 
den meisten organ. Losungsmm. Benzoylderiv., Prismen (aus A. oder PAe.), F . 94°.
— 4,5-Dichlor-o-3-xyletiol, aus dem Trichlorke on durch Chinolin, sternformig an- 
geordnete Krystalle (aus PAe.), F. 95°. B e n zo y ld e r iv Krystalle (aus PAe.), F. 128°.
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— Tętrachlorxylenol, C8H 60C14, aus dem vorigen durch CU, zugespitzte Krystalle 
(aus A.), P. 127,5°. — 4,5-Dichlor-l,l-dimełhyl-/l!’-cyclohexen-3-m, C8H I0OaCl (II.), 
farblose, campheriilmlich riechende FI., Kp .13 120—121°. — 6-Chlor-4-nitro-o-xylol, 
aus 5-Nitro-o-3-xylidin nach S a n d m e y e r , schwacli gelbe Nadeln (aus A.), F. 101°.
— 6-Chlor-o-4-xylidin, aus dcm vorigen durch SnCl2 in A., Nadeln (aus verd. A.), 
F. 72°. — 6-Chlor-o-4-xylenol, Nadeln (aus PAe.), F. 98°. Benzoylderiv., Nadeln 
(aus gut gekiihltem A.), F. 98°. -— Trichlor-o-4-xylenol, aus dem yorigen in Chlf. 
durch CL,, Nadeln (aus PAe.), F . 182,5°. Benzoyldcriv., Krystalle (aus A.), F. 120°.
— 2,4,5,6-Tetrachlor-l,l-dimetkylcyclo-Ai-hexen-3-on) C3H 3OCl4 (X.), Nadelbiischel (aus
A.), F. 91°. Gibt mit alkoli. KOH ein Dichlonylenol, C8HS0C12, F. 119—120°, Benzoyl- 
deriv., Tafeln (aus A.), F. 129°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1847—55. Swansea, 
Univ. Coli.) S p ie g e l .

W l. Gulewitsch, IJber die katalytische RcduJction von Oxinien in Gegenwart von 
kolloidalem Palladium. Oxime vom Typus (R)(R')C: N • OH werden in Ggw. von 
Pd nicht reduziert, auBer dem Benzophenonoxim, dagegen reagieren Oxime mit dein 
Radikal C H : N • OH, u. zwar yersćliieden, je  nachdem das Radikal mit einem Alkyl 
oder Aryl yerbimden ist, wobei sie in primare, sekundare oder tertiare Aminę 
iibergehen. Vf. liiBt die Frage ofFen, ob sich die sekundfiren u. tertiaren Aminę 
durch die Abspaltung des N IIS oder aber durch die Hydrolyse der Imine u. 
Kondensation mit den entstehenden Aldeliyden bilden. Bei den nicht reagierenden

NH
Osimen luilt Vf. die Form der Isooxime fiir moglich (R)(R')C<^^ , dereń Ring

nur durch die energischere Elektrored. in Ggw. yon Il^SOi gespalten u. redu 
ziert wird.

V e rs u c l ie .  Mit B. Ssemenowitsch. fi-Oximinobuttersauree$ter reagierte nicht 
bei dem Vers. der katalyt. Red. zur ^-Amiuobuttersiture, ebenso wie Acetoxim  u. 
Methylathylketoxim. Benzaldoxim  gab unter gleichen Bedingungen Mono- u. Di- 
benzylaniin, NH3 u. Benzaldehyd. Das Verf. ist geeiguet zur priiparatiyen Darst. 
des Dibenzylamins, da es durch fraktionierte Krystallisation leicht vom Mono- 
benzylamin zu trennen ist. — Mit S. Kaplansky. Benzophenonoxim wurde in Ggw. 
yon P d  zu Benzhydrylamin reduziert. (Vgl. R o s e n m u n d  u . P f a n k u c h ,  Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 56. 2260; C. 1923. I. 242.) Acetophenonoxim u. Dibenzyl- 
ketoxim wurden unter gleichen Bedingungen nicht reduziert. — Mit L. Broude. 
Die Aldoxime der Fettreihe wurden zu tertiiiren Aminen reduziert. Aus Acełaldoxim 
ergab sich also Triathylamin, aus Pi-opionaldoońm das Tripropylamin. Primare 
Aminę werden durch I I  in Ggw. von Pd nicht yeriiudert, so daB die B. der 
tertiaren Aminę nicht aus den etwa yorher gebildeten priiniiren Aminen erfolgt 
sein kann. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1645—53. Moskau, I. Staatsuniy. u. Russ. 
wissensch‘.-chem. Inst.) Z a n d e r .

Fritz Eisenlohr und Reinhold Polenske, Uber die raumisomeren Fonneit 
des Dekahydronaphthalins (Dekalins). Da die W erte von H O ckel (Nachr. Ges. 
Wiss. Gottingen 1923. 43; C. 1923. UL 766) u. von W i l l s t a t t e r  u . S e i t z  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 683; C. 1924. I. 2429) im Ausdruck des molekularen 
Breehungskoeffizienten (2S-Wert) nennenswerte Unterschiede aufweisen, aueh gegen- 
tiber den anderen Daten Bedenken entstanden sind, werden die cis- u. die trans- 
Form des Dekalins auf folgenden W egen dargestellt: Red. der jff-Dekalone iiber 
ihre Semicarbazone nach L . W o l f f  (L ie b ig s  Ann. 394. 86; C. 1913. I. 249), wobei 
stets Beimengungen von Dckalolen auftraten, die aber durch wiederholte Dest. iiber 
N a entfernt werden konnten, (I) u. Abspaltung yon H sO aus den ^-Dekalolen durch 
KLjS20 7 u . Hydrierung der erhaltenen Dekalene (II). Die gewonnenen Prodd. er- 
gaben folgende Daten:
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Kp. D .204 2i»
Ho M X nHe ber. JJ-Wertj Mittel

cis-Dekalin I . . .
„ I I .  . . 

cis-Dekalen . . . 
źm?iS-Dekalin I  . .

I I .  .
irans-Dekalen . .

768 mm 193° 
760 „ 193° 
771 „ 194° 
756 „ 185" 
765 „ 185° 
768 „ 189°

0,8953
0,8957
0,9090
0,8823
0,8820
0,9009

1.480 68
1.481 07 
1,494 17
1.474 61
1.474 42 
1,488 05

204.55 
204,60 
203,41 
203,70 
203,68
202.56

203.89
203.89
202.71
203.89
203.89
202.71

- f 0,66
40,71
+ 0 ,70
—0,19
—0,21
—0,15

+0,69

—0,20

Wiilirend die W erte fiir die von verscliiedenen Forschern untersuchten cis- 
Dekalinę anniihernd ubereinstimmen, zeigen sieh bzgl. des imws-Dekalins groBere 
DifFerenzen. Das Prod. der Hydrierung mit Ni enthiilt nocli einen weiteren Be- 
standteil, der sieli in den niedrigst sd. Fraktionen anreichert. t)ber dessen Natur 
soli an anderer Stelle berichtet werden.

V e rs u e h e .  cis-fi-Dekalon, K p .702 246°. Scmicarbazon, F. 183°. — cis-Dekaleti, 
Kp.;n  194°. — Phenylencssigpropionsduredidtlujlester, Kp.,„ 194—195°. — cis-Cyclo- 
hexan-l-essig 2-propionsauredidthylester, K p .24 199°. — cis-Cycloliexa?i-l-cssig-2-propi(m- 
saure, F. 116° (aus W . krystallisiert). — ira.ns-Cyclohexan-l-essig-2-propionsa.ure, 
F. 145°. — trans-fi-Dekalon, Kp.70O 240°. Scmicarbazon, F. 193°. — trans-jj-Dekalol, 
F . 75°. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 5 7 . 1639—44. Konigsberg, Univ.) S p i e g e l .

Edward de Barry Barnett, James W ilfred Cook und Herbert Henry 
Grainger, tSber Anthrachinoncarbonsauren. Es ist friiher gezeigt worden (vgl. 
B a b n e t t  u . M a t t h e w s , Journ. Chem. Soe. London 123. 2549; C. 1924. I. 2123. 
Eec. trav. chim. Pays-Bas. 43. 530; S. 473), daB Ggw. von Halogen oder SO„H in 
den Seitenringen des Anthracenkernes das Verh. der wieso-C-Atome weitgehend 
beeinflussen kann. Ihre Ggw., besonders in a-Stellung, beeinfluBt auch das Verh. 
der Anthrone bei der Red. u. maeht bei D eriw . des Anthracens selbst Verbb., die 
sieh von ihnen durch Anlagerung an die Briłckenbindungen ableiten, bestiindiger. 
Anthrachinon-l-carbonsaure gibt mit Sn u. HC1 leieht ein Gemisch von 10-Anthron-
1-carbonsaure (I.) u. dem Lacton der 9,10-Dihydro-9-anthranol-l-carbonsdure (II.). 
Die Konst. II. wird darauf gestutzt, daB die Yerb., in wss. Alkali unl., von sd. 
alk oh. KOH aufgenommen wird u. dann bei Ansauern Nd. von Anthracen-l-carbon- 
siiure liefert; die unter Offnung des Laetonringes zu erwartende ms-Dihydro-9- 
anthranol-l-carbonsaure ist 'offenbar nicht bestandig u. geht sofort unter Abspaltung 
von HjO u. W iederhcrst. der Bruckenbindung in jene Saure iiber. Die Bed. von
I. mit Zn-Staub u. HC1 gibt kleine Mengen der gleiclien Siiure neben einer 11. 
Yerb'. vom Verh. eines Dihydroanthracenderiy. — Anthrachinon-2-carbonsaure gibt 
mit Sn u. HC1 unter gewolinlichen Bedingungen ais Hauptprod. eine vollig unl., 
amorphe, schwarze Substanz, die nicht gereinigt werden konnte, ferner in kleiner 
Menge ein gelbes krystallin. P rod., anscheinend Gemiseh von 9- u. 10-Anthron-
2-ćarbonsaure, dessen weitere Bed. mit Zn u. HC1 zu keinem definierten Prod. 
fiihrte. Die von L im p r ic h t  (L ie b ig s  Ann. 309. 121; C. 99. II. 963) aus 9-Anthron-
2-carbonsaure mit Zn-Staub u. NH3 erhaltene angebliclie „Dihydroanthracen-2- 
carbonsaure“ hat sieli ais Anthracen-2-carbonsdure erwiesen. — Bei Nitrierung der 
Antlirace>icarbonsauren erfolgt intermediiire B. von IIN 03-Additionsprodd. Aus 
Anthraeen-l-carbonsSure entstand in Eg.-Suspension mit IIN 0 3 eine farbloae, 
krystallin. Verb., in allen Eigenscliaften dem analog aus Anthracen erhaltlichen 
Prod. entsprechend, zweifellos Acetat der Nitrodihydroanthranol-l-carbonsaure, bei Be- 
handlung mir Soda oder Pyridin unter Abgabe von EssigsSure in 9- (oder 10-) 
Nitroantliracen-l-carbonsaure verwandelt; Anthracen-2-carbonsiiure gab ein nur in 
teigiger Form erhaltliclieś Additionsprod., aus dem durch Pyridin ein sehwer trenn- 
bares Gemisch isomerer Nitroanthracencarbonsiiuren entstand. — Anthracen 1
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carbonsaure laBt in sd. Eg. mit oder ohne NaC2H30 2 m it Br, selbst bei groBcm 
UberschuB von diesem stets nur cin Monobromprod. entstehen, das auch nicht 
weiter bromiert werden kann. Die 2-Carbonsaure liefert dagegen wie Anthracen 
selbst, wenn auch keine Zwiselienprod. isołiert werden kann u. die Bromierung 
.bei gewolinlicher Temp. auBert langsam vor sich geht (wohl durch die geringe 
Loslichkeit der Siiure), stets Dibromderiv. Bei Bromierung in Ggw. yon Pyridin 
entsteht aus der 1-Siiure Anthracyl-lO-pyridiniunibromid-l-carbonsaure (III.), unfahig 
zur B. von Betain, wiihrend die 2-Siiure kein analoges Salz gibt u. groBenteils un- 
yeriindert zuriickgewonncn wird.

Y e r s u c h e .  Anthrachinon-l-carbonsaure wird besser ais nach P e r k in s  Yor-
schrift (Journ. Chem. Soc. London 117. 706; C. 1920. III. 484) erhalten, indem 
man 50 g Benzanthron unter gelindem Erwiirmen in 500 ccm konz. ELSO., lost, die 
Fl. unter heftigem ScliutteLn in 4 1 h. W. eintriigt u. zu der sd. Suspension 200 g 
IljCrO., langsam zugibt, nach 6 Stdn. abkiihlt, den mit h. W . gewaschenen Nd. 
aus NH3-Lsg. umfiillt u. schlieBlich aus sd. H N 03 (D. 1,42) umkrystallisiert. — 
10-Anthron-1 -carbonsaure (I., vgl. G ra eb e  u . J u i l l a r d ,  L ieb ig s Aun. 242. 254. 
[1887]) schien von Alkalihydroxyd u. Pyridin enolisiert zu werden, ohne Tendenz 
zur B. eines Łactons zn zeigen, gab mit K3Fe(CN)6 in k. alkal. Lsg. ein Prod. vom 
Verh. eines Dianthronderiy. Das Acetat, F. 231—235°, gab bei N itrieren in essig- 
saurer Lsg. (vgl. B a r n e t t  u . Cook, Journ. Chem. Soc. London 123. 2640; C. 1924. 

-I. 2124) ein Prod., das J  aus H J freimachte u. auch sonst sich wie ein Nitro- 
anthronderiy. yerh ie lt — Lacton der 9,10-D ihydro-9 -antliranol-1-carbonsaure, 
C16H 10O2 (II.), krystallisiert aus Eg., dann aus Gemisch von Pyridin u. A., Nadeln, 

. Gclbfiirbung 264°, F . 277—278° zu roter Fl., nicht fluoreszierend. — 9-(oder 10-) 
Nitroanthracen-l-carbonsaure, C15H0O4N, gelbe Bliittchen (aus Eg., dann aus A.), 
Zers. 249°. — 9-{oder 10-) Bromanthracen-l-carbonsaure, C15Hg0 2Br, gelbe Nadeln 
(aus CH3 • CO • F. 281—282° (Zers.). — Antliracyl-10-jiyridimwnbromid-l-carbon- 
saure, C20H I40 2NBr (III.), blaBgelbes Kryatallpulyer mit V /2 H20 , das auch bei 130° 

.nur langsam abgegeben wird (aus A. +  A.), 11. in W . u. A. — Phenylester der 
Anłhracen-l-carbonsaure, C2lH u 0 2, aus Lsg. der Siiure in Phenol durch SOCl2 in 
Kiiltemisehung, gelbe Nadeln (aus Xylol), F. 207—209°, gibt mit 2Br2 in sd. Eg. 
Phenylester der obigen Monobromanthracencarbonsiiure, mit 5Br3 etwa gleiche Teile 

. Mono- u. Dibromderiy. — Anthrachinon-2-carbonsaure. Bcnzophenon-2,4'-dicarbon- 
sćiure wird mit Zn-Staub u. konz. NH3-F1. zum Diphenylmethanderiy. reduziert, 
dieses nach L im p ric h t (1. c.) mit konz. H2S 0 4 in das zugehorige Anthron iiber- 
gefiihrt, das mit KM n04 in sd. alkal. Lsg. oxydiert wird. [K3Fe(CN)a in k. alkal. 
Lsg. liefert eine swl. Diantlirondicarbonsaure, nach Enolisation mittels sd. KOII- 
Lsg. mit Br osydierbar zur Dianthrachinondicarbonsdure, dereń Lsgg. wie diejenigen 
des Dianthrachinons in Hitze griin, in Kiilte gelb sind.] — Anłhracen-2-carbon- 
sdure entsteht am besten durch Erhitzen von 50 g 9-Anthron-2-carbonsaure mit 
120 g Zn-Staub u. 100 ccm NH3-Lsg. (D. 0,880) +  150 ccm W . auf dem Wasser- 
bade bis nahezu zur Farblosigkeit. — 10-Nitro-9-anthracylacetat-2-carbonsaure, 
C17H u 0 0N. Das aus 9-Anthron-2-carbonsaure mit (C2II30)20  u. Pyridin erhiiltliche 

.Acetat (F. 253—255° [Zers.]) wurde in Eg. bei gewolinlicher Temp. mit rauclicndcr 
IIN 0 3 (D. 1,50) n itriert, die erhaltene Nitroanthroncarbonsiiure wieder acetyliert 
Gelbe Krystalle (aus Eg.), F. nach Sintem 228° (heftigę Gasentw.). —■ 9,10-Dibroin-
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anthracen-2-carbonsaure, C,6Ha0 2Br, gelbe Nadeln (aus Nitrobenzol). F. 335° (Zers.). 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1775—81. London, S ir  J o h n  Ca s s  Techn. Inst.) S p .

Bemardo Oddo, Das Magnesylpyrrol und seine Antcendung zur Synthese von 
Pyrrolverbindungen. (Ygl. S. 456.) Monographie uber die Chemie des Magnesyl- 
pyrrols, -indols u. -carbazols u. die vermittels dieser Verbb. hergestellten D eriw . 
derselben unter spezieller Beriicksiehtigung der Arbeiten des Vfs. u. seiner Mit- 
arbeiter. (Memorie R. Acead. Naz. dei Lincei [5] 14. 510—626. 1923. Sep.) Oh l e .

R. F. Hunter, Studien uber die Reaklionen der Aminogruppe in 4 '-Amino- 
l-phenyl-5-nicłhylbcnzothiazol. Teil X. u. XI. (IX. vgl. S. 840.) X. Azofarbstoffe 
aus Dehydrothiotoluidinsulfonsaure und Bromierung von Dehydrothiotoluidinsulfon- 
saurcazo-a-naphthol und Dehydrothiotoluidinsulfonsaurcazo-fi-naphthol in  Eisessig- 
łosung. Durch Diazotieren und Kuppeln wurden aus Dehydrothiotoluidinsulfonsaure 
folgende Azofarbstoffe erhalten: mit liesorcin ein hellroter Farbstoff, 1. in konz. 
H 3S04 mit tiefroter Farbę. — Mit a-Naphtliol ein rotes Prod., 1. in konz. H2S 0 4 
mit tiefblauer Farbę, beim EingieBen dieser Lsg. in W . entsteht eine rote Lsg. u. 
ein Nd.; Lsg. der Azoverb. in h. Eg. rot. — Mit fl-Naplithol entsteht ein roter 
Farbstoff, I. in konz. HaS 04 mit violetter Farbę, bei Verd. mit W . rot werdend; 
in h. Eg. wie vorige. — Mit Salicylsaure: brauner Farbstoff, Lsg. in konz. H 2S 04 
braun. — Bromieren der a- u. ^3-Naphtholazofarbstoffe in h. Eg. gab braunrote 

„ Ndd., die anscheinend nebenst.
I  CH3C8H3< ^ > C B r C 8H3(S03H) • Na ■ C10H 6OH Konst. I  haben. — XI. Derivate

des Dehydrothiotoluidins Es

II  [CH3C8H3< ! > C . C 6H 4N H ] A s III  CH3-C6II3< |> C - C , I I 3< | > C - C tlII5

werden zum Teil friiher schon beschriebene D eriw . erneut beschrieben. Hinzu- 
zufiigen ist: Einw. von AsC13 auf Deliydrothiotoluidin fiihrt zur Verb. I I ;  anfangs 
orangerot, spater braun werdend. — Nitrierung des Chinolindcriv. des Dehydro
thiotoluidins mittels rauchender H N 03 fiihrt zu einem gelben Nitroderiy. — Dureh 
Verschmelzen von 4'-Benzalamino-l-phenyl-5-methylbenzothiazol mit S bei 255° 
entsteht das Bisbenzothiazolderiv. (III), gelbes Pulver, Lsg. in HCl braun, in h. A. 
gelblich, fluorescierend. — Die Alkalischmelze des Dehydrothiotoluidins fiihrt zur 
Spaltung des Mol. in Thioaminokresol u. p-N IL -C ^lI ■̂ COOH. Der Geruch des 
ersteren erinnert an den Geruch der bei der heftigen Nitrierung friiher erhaltenen 
Base. Bei Ausfuhrung der Rk. ist fur Schutz der H aut zu sorgen, da die DSmpfe 
des Thioaminokresols Ekzeme hervorrufen. (Chem. News 129. 37—40. 77—83. 
Highbury New Park.) H a b e r la n d .

Jakob Meisenheimer, Luise Angermann, Oskar Finn und Erich Vieweg, 
Versuche zur Darstellung optisch-aktwer Verbindungen des dreiwertigen Sticksto/fs. 
(VI. Mitteilung zur Stereochemie des gesattigten dreiioertigen Stickstoffs.) (IV. vgl. 
S. 2323.) Es ist bisher trotz zahlreicher Verss. in keinem Falle gelungen, eine 
stereoisomere Verb. des dreiwertigen N  in opt.-akt. Form zu gewinnen. Vff. haben 
die sehr gut krystallisierenden d-7C-Brmncamphersulfonate des N-Atliyl-N-propyl- 
anilins u. des K airolim  untersucht, konnten aber keine Spaltbarkeit feststellen. 
Zur Erklarung nehmen Vff. an, daB die Salze leicht in ihre Komponenten disso- 
ziieren u. sich daher beim Losen u. Umkrystallisieren sehr rasch racemisieren. Zur 
Unters. wurden ferner eine Reihe tertiarer Aminę herangezogen, die den Acetonyl- 
u. Phenacylrest enthalten. Die d-jr-BromcamphersulfonsSure bildet auch mit den 
meisten dieser tertifircn Aminę gut krystallisierte Salze. Spaltbarkeit war jedoch 
in keinem Falle nachweisbar. Auch von dem N-Benzyl-N-[p-nitrobenzyF]-hydroxylamin 
konnte kein Salz mit einer opt.-akt. Siiure in krystallisiertcr Form gewonnen werden. 
In  der N-Phenyl-N-p-tolylanthranilsaure u. der N-Phenyl-N-u-naphthylanthranil- 
saure hofften Vff. Verbb, vor sich zu haben, dereń Salze nicht so leicht zerfallen
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u. rasch racemisieren. Doch waren dereń gut krystallisierende Alkaloidsalze yoll- 
kommen einheitlich u. unspaltbar; die nach hiiufigen Krystallisationen zuriick- 
ge%vonnenen Sauren waren durchaus inakt. — Die Nichtspaltbarkeit der Yerbb. des 
dreiwertigen N in opt.-akt. Antipoden fiihrt Vff. zu dem SchluB, daB der gesStt. 
dreiwertige N, falla er nicht in besonderer W eise in mehrfachen Ringsystemen 
yerkettet ist, nur in Ausnahmefallen zu Stereoisomeren Veranlassung gibt. "Wenn 
daher ein as. N-Atom nicht angenommen werden darf, mtissen die beobachteten 
Isomeriefalle auf andere W eise erkliirt werden konnen. Die mit dem N-Atom ver- 
bundenen Radikale liegen mit dem N in einer Ebene (fiir die Verb. die Symmetrie- 
ebene); jedoch stellt diese Anordnung nur eine Mittellage dar, um welche die 
Atome hin- u. herschwingen; es erfolgt fortgesetzte Racemisation u. die Spaltung 
ist somit nicht durchfiihrbar. Sobald aber die yierte Koordinationsstelle des N 
besetzt wird (H, Alkyl oder komplexer Metallrest usw.) tritt Stabilisierung ein u. 
der Nachweis raumisomerer Formen ist ermoglicht. Die Koordinationszahl ist fiir 
die rfiumliche Struktur entscheidend u. die Koordinationsformel ist die einzige, die 
nur die beiden gefundenen Isomeren, die Spiegelbildisomeren, yerlangt. Bei koordi- 
nativ yierwertigem Zentralatom tritt das Anion trotz seiner negatiyen Ladung unter 
dem EinfluB der positiven Alkylreste in die innerste Sph&re in die noch freie 
yierte Koordinationsstelle des negatiyen Zentralatoms. W enn diese Auffassungen 
auch fiir den gesiitt. dreiwertigen N keine Schwierigkeiten machen, so bleibt doch 
andererseits das Auftreten raumisomerer Formen beim u n g e s & 11. dreiwertigen N, 
bei den Oximen usw. zu erklSren. Die friiher ais Mittellage bezeichnete Ebene im 
Molekulmodell zeigt infolge des kleineren W inkels, den die Verbindungslinie 
zwischen einem an N doppelt gebundenen Atom u. dem N-Atom selbst mit der 
Richtung der dritten Valenz bildet, groBere Abweichungen gegen die Valenz- 
richtung, wodurch der tjbergang der beiden denkbaren Formen erschwert u. ihr 
gesondertes Auftreten moglich gemacht wird.

V e r s u c h e :  Kairolin-d-n-bromcamphcrsulfonat, C,0H 13N, C10H ,6O4BrS +  HjO, 
Darst. aus den Komponenten in Essigester; weiBe Krystalle mit rotlichem Schimmer; 
F, 137° aus W .; getrocknet (ohne Krystallwasser) F. 141°. — N-Diathylanilin- 
d-ft-hromcamphersulfonat, C10H I6N, C10H 150 4BrS, weiBe derbe Prismen oder Nadeln 
F. 222—223°, wl. in W. u. A. — N-Athylanilin-d-7t-bromcamphersulfonat, C8H UN, 
C10H 15O4BrS -f- HaO, derbe Prismen oder Tafeln, aus Essigester F. 146,5—148°, 
U. in W ., A. u. Bzl., unl. in A., die alkoh. Lsg. zers. sich beim Stehen. Fiir die 
Darst. dieser Yerbb. ist es durchaus notig, von sorgfiiltigst gereinigten Ausgangs- 
materialien auszugehen. — Athylpropylanilin-d-bromcamphersulfonat, CnH 17N, 
Ci0H 16O4BrS, Reinigung durch wiederholtes Umlosen aus Essigester, Ausbeute 95%) 
farblose Nadeln, F. 137—138°, 11. in A., W. n. Bzl., wl. in Essigester, unl. in A.
— Methylathylacetonylamin, C0H 13ON, Darst. aus MetbylSthylamin, das in A. gel. 
mit in A.' gel. verd. Chloraceton yersetzt wird. Kuhlung yon Zeit zu Zeit auf- 
heben. Nach 10 Minuten Abseheidung des Chlorhydrats. Nach 3 Stdn. Stehen 
mit A. u. W. zur Entfernung des Chlorhydrats schiitteln. Die Base wird im 
Yakuum fraktioniert, K p .19 42—44°. Zur Reinigung Umwandlung uber das Pikrat. 
C6H 1S0N , C6H30 7Ns, aus CHS‘OH F. 80—85°. Das reine Amin dest, bei Kp .I5 44 
bis 45°, farblose FI. von unangenehmem Geruch u. sehr zersetzlich. — d-a-Brom- 
camphcr-it-mlfonat, C8H ,3ON. C10H 15O.|BrS, F. 115—122° aus Essigester — Methyl- 
athylphenacylamin, C nH ISON, aus Methylgthylamin u. Bromacetophenon in A. gel. 
mit der berechneten Menge konz. wss. KOH, Kp.n  130—131°, hellgelbe, fisch- 
ahnlich riechende zers. FI. — Pikrat, C „H 15ON, C0H3O7N3, gelbe Nadeln aus 
CHjOH, F. 116— 118° (nach Sintem). — d-Bromcamphersulfoiiał, C ,,H 16ON, 
C10H 15O<BrS, farblose Krystalle, aus Essigester F. 141—142° (Erweiehen 137°). — 
N-Methyl-N-acetonylanilin, C10H 13ON, aus N-Methylanilin u. Chloraceton. Nebenher
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■ entsteht 1,3-Dimethylindol, C ^H uN , dessen Pikrat don P. 141—143° zcigt. N-Methyl- 
N-acetonylanilin bildet ein hellgelbes zfihfl. Ol, K p .8 135—136°; Sal ze m it opt.-akt. 
Sauren nicht krystallisiert zu erhalten. — N-Acctonyltetrahydrachinolin, C,2H 15ON, 
aus Tetrahydrochinolin u. Chloraceton durch 4-std.. Erwarmen. Kp.17 178°, dickfl. 
gelbes 01, das beim Reiben. erstarrt, F. 39—41° aus A. _— d-Bromcamphersulfonat, 
C,jHI6ON, ę i0H 15OjBrS, farblose Krystalle aus Essigester, F. 110 — 116°. — 
N-Phoiacyltetrahydrochinolin, Ci;H 17ON, aus Tetrahydrochinolin u. Phenacylbromid 
bei 70—80°: hellgelbe Nadeln, F. 101—103 aus A. — d-Bromcamphersulfonat, 
CI7H 17ON, CI0H 16O4BrS, bei der Darst, scheiden sich zunachst farblose Krystalle 
aus, die sich beim Umlosen rasch yerfarben u. schlechten F. zeigen, meist zwischen 
110—125°, ein besonders gutes Priiparat F. 133—135°. — Methylcyclohexylacetonyl- 
amin, C10H i0ON, aus Methyleyclohexylamin u. Chloraceton, Ol, Kp.n 106°; das 
Bromcamphersulfonat krystallisiert nicht. — Mcthylcyclohexylphenacylamin} C15H.,,ON, 
aus Methylcyclohesylamin u. Phenacylbromid unter Kuhlung u. Durchleiten von H. 
Die Hauptfraktion siedet bei 16 mm yon 190—-192°, im Hochvakuum bei 154—155°. 

•Bromcampliersulfónat nur ein Sirup. — Pikrat, C15H 21ON, C0H 3O7N3, derbe, oliven- 
grttne Prismen, wl; in .A . F. 162—163° (Sintern). — Bei der Rk. entsteht, wenn 
Luft ungehindert zutreten kann, nebcnher das Benzoat des Methylcyclohexylamins, 
CI7H 15N, C7H 60 2, F. 130—135°, 11. in allen Losungsmm. — N-Phenyl-N-p-tolyl- 
anthranilsdure, C20H ,7O2N, aus N-Phenylanthranilsaure, ^-Jodtoluol, Natur-Cu, 
Nitrobenzol u. K3CO3 im Olbad bei 200—215°. Reinigung iiber das Na-Salz, farb
lose Tafeln, 11. in .W . Die Saure wird schón durch C 02 in hellgelbeń Flocken 
ausgeschieden, sechsseitige Krystalle von schwefelgelber:Farbę; F. 173°- aus A. 
Strychninsalz, Cs1H220 2N j, CJ0H 17O3N , Nadeln vom F. 1 8 4 1 8 5 ° .  — Chinin- 

■salz, C.,0H2.,O2Na, C20H „O 2N , Nadeln, mehrmals auś Bzl.: Sintern 154°,
F. 164°; enthalt 1 Mol Krystall-Bzl. — N-Phenyl-N-Ci-naphthylanthranilsawe, 
C23H 170 2N, aus N-Phenylanthranilsaure, c-Bromnapkthalin, K.2C 03, Cu2Cl2, „Natur- 
kupfer-C“ u. Nitrobenzol im Olbad bei 185° wahrend 8 Stdn.; Reinigung mit A. u.

: iiber das Na-Salz mehrfach u. yerlustreich. SchlieBlich umkrystallisiercn aus Bzl., 
-gelbe trikline Krystalle, F. 226°, II. in h. A. u. Bzl. — Brięcinsalz, C»3H26 0 4N2, 
C23H 17OaN 1VsH20 , F. 237° aus viel A. — Morphinsalz, C17H I90 3N, C jsH ^bjN -j- 
4H sO," Nadeln auś viel A.: Sintern 155°, F.'. 174° mit Zers. Die aus den Salzen 
wiedergewonnenen Sauren; waręn .Btetś opŁ-inakt. ■ (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1744 

.Lbi8 ,1759. . Berlin, Landwirtsch. Hochśch. u. .Greifswald, Tubingen, Uniyy.) H o r s t .
Ernst Spath und Hermann Eberstaller, Uber die Angosturaalkaloide. II. Syn- 

tliese des Galipins. (I. ygl. S .'2044.) Die Synthese des Galipins wurde analog der 
des Cusparins (1. c.) ausgefuhrt. Dehydrogalipin, C.2oH l0O.,N, aus 4-Methoxy-2-methyl- 

. chinolin u. Veratrumaldehyd mit ZnCl2 20.Min. bei 100° unter Eyakuieren. Chlor- 

. hydrat aus CH3OH mit yerd. HCL orangerote Nadeln vóm F. 174—176°. — Daraus 
durch k a ta ly t Red. mit Pd-Tierkohle in JSssigsaure bei Zimmertemp. (mehrere Tage 
geschuttelt) Galipin, C20H21O3N , aus PAe. Krystalle vom F. 113,5°. Chlorhydrat 
Krystalle vom F. 165°. P ikrat aus A. gelbe Krystalle vom F. 194°. Methylgalipin 

. F . 165°. Darst. von Galipin u. Cuspańn m is Angosturarinde. Die Estraktion 
der Rinde mit A. geht sehr langsam yonstatten-u. entfernt die Alkaloide nur teil- 

•weiśe. Bei flotter Estraktion mit A. im Soxhlet wird in 24 Stdn. die gesamte 
-Alkaloidmenge ausgezogen. D er pechartige, schwarzbraune Yerdampfungsruckstand 
..wird durch langeres Schiitteln init 2570igv NaOH von den gefarbten BegleitstofiFen 
-getrennt, die Basen mit A. ausgezogen, die filtrierte ath. Lsg. mit je  200 ccm l% ig. 
HCl erschopfend extrahiert. Die ath. Lsg. gibt weiterhin an 10°/oig. HCl eine 
groBere Menge sehr schwacher, nocli nicht naher untersuchter Basen ab. Die l% ige 
salzsaure Lsg. scheidet einen Teil der Alkaloide ais gelbliche Chlorliydrate ab, die 

•.mittels‘Osalsaure in  Galipin u, Cusparin zerlegt werden. Aus 1 kg Rinde 10,6 g
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Cusparin u. 3,5 g Galipin. Der Gehalt der Rinde an diesen Alkaloiden diirfte aber 
betrachtlicli hoher sein. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 7 . 1687—90. W ien, Univ.) O h l e .

Richard K uhn  und Harry S oh o tka, Zur Synthese des Amygdalins. (Vgl. 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 6 . 857; C. 1 9 2 3 . I. 1458.) Aus Acetobromgentiobiose u. 
d,l-Mandelsauredthylester mit Ag20  entsteht bei Zimmertcmp. ein Gemisch von d- u. 
ISeptaacetylgentiobiosidomandelsdureester, C3,sI I t60,20, das durch 4malige fraktionierte 
Krystallisation abweehselnd aus CH3OH u. A. getrennt w ird, wobei die d-Yerb. 
abgescliieden wird. P. 212,5—213,5°, [«]D20 — —72,8° (Chlf.). C a m p b e ll  u . H a w o r t h  
bezeichnet sie falschlich ais Athyl-d,l-IIeptaacetylamygdalinat (S. 847). Der in A.
11. 1-Verb. ist eine stark rechtsdrehende Substanz beigemengt. Nach mehrmaligem 

Um losen aus Chlf.-A. u. Bzl.-A. sinkt [fó]„2n von -4-40,0° auf —3,4°, wShrend der 
F. auf 189,5—191° steigt. Die synthet. bereitete d-Verb. war ident. mit dem aus 

•Amygdalin uber das A g-Salzder Amygdalinsaure u. ihren Athylester, [c;]r)2<> =  —54,3° 
(Chlf.) gewonnenen d-IIcptaacetylamygdalinsdiircdthylestcr. Die dabei ais Neben- 
prod. entstandene 1-Verb. hatte F. 190,5—191,5° u. [a]0m —  —20,1° (Chlf.). Im 

-iibrigen konnen Vff. die Ergebnisse von C a m p b e l l  u . H a w o r t h  bestatigen. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 5 7 . 1767—69. Miinchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) O h l e .

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

E. W. Schwartze und C. L. Alsberg, Quantitative Veranderung von Gossypol 
'und dereń Beziehung zum Ólgehalt des Baumwollsamens. Bei der Unters. von 
Samen verschiedener Herkunft wurde ais geringster Gossypolgehalt 0,3833% u. ais 
lióchster 0,8893% ermittelt. Die Ergebnisse aller Unterss. zeigen, daB Vergiftungs- 
erscheinungen durch Gossypol nicht der Variet!it der Saat, von welcher das Mehl 

‘bereitet wurde, zuzuschreiben sind, sondern' vielmehr der Órtlichkeit, von welcher 
die Samen stammten u. der Jahreszeit ihrer Ernte. Zwischen dem Atherextrakt u. 
dem Gossypolgehalt der Samen scbeinen direkte Beziehungen zu bestehen. (Journ. 
Agricult. Research. 2 5 . 285—95. 1923.) B e r j u .

P. Langlais und .I . Goby, Ein Beiłrag zum Studium des festen Irisoles. 
(Perfumery Eśsent Oil Record 15. 311—13. — C. 1 9 2 4 . II. 1474.) A. R. F. H e s s e .

Karl Paul Link und Ernest R,. Schulz, Wirkungen da- Trocknungsart a u f  
die sticksto/f.haltigen Bestandteile von Pflanzengewebe. (Vgl. L in k  u . T o t t i n g h a m ,  
Journ. Americ. Chem. Soc.'45. 439; C. 1923. III. 244.) Blatter der Zuckerriibe, 
von M ais, von Berberitze, sowie Maiskolben wurden bei 32, 45, 65, 80 u. 98" ge- 
trocknet u. danach auf ihren Gehalt an wasserloslichem Protein-, Amino- etc. 
N-Gehalt untersucht u. die Ergebnisse mit den aus ungetrockneten Geweben der- 
selben Pflanzen erhaltenen W erten yergliclien. Es ergab sieh, daB der Gesamt- 
N-Gehalt nach der Trocknung unyeriindert geblieben war. Bei hohen Tempp. 
(80—100°) findet, infolge von Koagulation, erhebliehe Verminderung des 1. N -statt, 
ii. zwar bei Blattern der Zuckerriibe u. Maiskolben in groBerem MaBe ais bei den 
beiden anderen noch untersuchten Proben. Bei niedrigen Tempp. (32—45°) finden 
proteolyt. Vorgiinge statt, N-Verluste, die etwa hierdurch entstehen konnten, werden 
durch Koagulation der Verbb. verhindert. Der verschiedenartige W assergehalt der 

. untersuchten Gewebe, sowie die beim Trocknen abgegebene W assermenge be- 
dingen beim Trocknen Unterschiede im Yerh. der Pflanzenteile bzgl. des dabei 
stattfindenden Stoffwechsels. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2044—50. Madison 
[Wisc.], Univ. u. U. S. A. Dep. of Agricult.) H a b e r l a n d .

Hubert Bradford Vickery, Einige stickstoffhaltige Bestandteile des Fettes der 
, Luzerne. I I . Der basische Stickstoff. (I. ygl. S. 1929.) Nach der bereits angegebenen



2406 E3. P f l a n z e n p h y s io l o g ie . B a k t e r io l o g ie . 1924. II.

Fraktionierungsmethode wurden in 1 L iter konz. Filtrates, entsprechend 6,46 kg 
frischer Pflanze u. 175 g feste Bestandteile mit 10,06 g N enthaltend, nachgewiesen:
0,522 g Arginin, 0,073 g Ł ysin , 3,768 g Stachydrin, 0,249 g Cholin, 0,048 g Purin- 
chlorid u. 0,290 g einer Base, die ein P ikrat vom F. 298° gab. Zusammen mit den 
friiher gefundenen Mengen Asparagin u. Tyrosin sind damit erst 4,8% der festen 
Bestandteile u. 13,6% des N aufgekliirt. Da die genannten Stoffe aus dem Filtrat 
ohne Hydrolyse gewonnen werden, miissen sie mindestens in den angefiihrten 
Mengen frei oder ais Salze im Luzernesaft vorhanden sein. Vergleicli mit den 
Ergebnissen v o n  L e a v e n w o b t h , W a k e m a n  u . O s b o r n e  (Journ. Biol. Chem. 58. 
209; C. 1924. I. 922) u. vorlśiufige Verss. zeigen, daB noch ein Teil des Arginins 
u. die Hauptmenge des Lysins in gebundenem Zustande vorhanden sein miissen. 
(Journ. Biol. Chem. 61. 117—27. New Haven, Connecticut Agric. Exp. Stat.) Sp.

W. H . Arisz und J. Schweizer, Uber den Gerbstoff von JUevea brasiliensis,. 
D er Gerbstoff (G.) findet sieh in der Pflanze im Zellsaft gel., selten daneben andere 
Stoffe (Ca-Oxalat) nachweisbar, 11. in W ., 70°/oig. A., verd. Siiuren, wl. in Alkalien 
u. absol. A ., Nd. mit Gelatine (wahrscheinlich) u. Formol, Rkk. mit K2Cr20 7 nach 
L u t z , Vanillin -)- HC1, F eS 04 u. Alkaloiden. Spezif. ist Rotfarbung mit Lsg. von 
Buttergelb in HC1. In  saurer u. neutraler Lsg. B. von rotem Farbstoff; in alkal. 
L s g . rasche Osydation zu phlobaphenartigen Stoffen. Alle Gewebe aufier Perisperm 
u. dereń Elemente konnen mit G. gefiillt sein, Menge abluingig von Alter u. Lage. 
Besonders im Bast yiele G.-Zellen, meist die MilehsaftschlSuche in ununter- 
brochenen Reihen begleitend. Merkwurdig ist das Y. von G. in Steinzellen, bis- 
weilen in n. Bast, ofter in regeneriertem Bast u. jungen Teilen der Pflanze. Typ. 
ist starkę Anhaufung von G. in regeneriertem B ast, dem darunterliegenden Holz, 
im Callusgewebe, in Knospenanlagen, bei Verzweigungen in SproB u. W urzel, am 
Blattstielgrunde. Meist fallt die Anhaufung von G. mit starkem Stoffwechsel in 
dem betreffenden Gewebe zusammen. (Archief Rubbercultuur Nederland-Indie 5. 
334—56. 357.) G r o s z f e l d .

K s. P f la n z e n p h y s lo lo g ie .  B a k t e r io lo g ie .

W. E. Burge, Der Einflufi verschiedener Anasłhetika a u f den Katalasegehalt 
und den Sauerstoffverbrauch von einzelligen Organismen. Chlf. u. A. anasthesieren 
Colpoda u. Paramecium caudatum, wahrend NO u. Athylen auf Colpoda wenig u. 
auf Paramecium gar nieht wirken Mit der AnSsthesierung geht die Abnahme an 
Katalase parallel. — Colpoda wird leichter ais Paramecium anasthesiert u. hat 
einen geringeren Katalasegehalt. (Amer. Journ. Physiol. 69. 304—6. Illinois, 
Univ.) A. R. F. H e s s e .

U. Chodat und Lucie Chodat, Die Gonidien von Fłechten w id das IAclienin. 
Zu wachsenden Gonidienkolonien von Cystococcus (4 Arten) u. Coccomyxa (1 Art) 
u. zu Kolonien von Chlorella lichina u Palmellococcus symbioticus auf Agar-agar 
wurden Glucose, bzw. Maltose, bzw. Saccharose, bzw. Lichenin zugesetzt. Nach 
dreimonatlichem W achstum waren die Eigenschaften der mit Polysacchariden ver- 
setzten Proben mit denen von Kontrollproben (ohne Zucker) ident., nur die Glucose 
beschleunigt die Eutw. Da bei Hydrolyse des Lichenins Glucose entsteht, konnen 
die Gonidien kein licheninspaltendes Ferment enthalten. (Arch. Sc. phys. et nat. 
Gen£ve [5] 6. Suppl. 74—76.) B i k e r m a n .

C. Neuberg und 0. Rosenthal, Zusammenhang von carboligatischer Synthese 
mit carboxylatischem Abbau. (’Verwendung von Acetaldehyd ais Abfangmittel.) 
D er zu einer giirenden Lsg. zugegebene Acetaldehyd yerhalt sieh anders ais der 
wahrend der Garung ais Zwischenprod. gebilde^e. Der letzte wird durch den bei 
der carboxylat. Zerlegung der Brenztraubensaure entstandenen II2 zu A. reduziert; 
fiir den zugesetzten Acetaldehyd werden yon den Yff. Yerss. mit Brenztraubensaure
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durchgefiihrt. Es ergibt sich, daB bei einfacher VergSrung von BrenztraubensSurc 
Acetaldćhyd u. Acetoin (Acetylraethylcarbinol) entsteht, u. daB bei einer besonderen 
Zugabe des n. Spaltungsprod. Acetaldehyd die B. yon Acetoin sehr yerstfirkt 
wird. Der in statu nascendi befindliche Acetaldehyd wird also von dem zu- 
gesetzten Acetaldehyd „abgefangen11 u. zur Synthese durch Carboligase yerwandt. 
Die Ausbeute an Aceton betrug dann das 2—2,5-fache. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 
1436—41. Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst. f. exper. Ther. u. Biochemie.) A. R. F. H e s s e .

Otto F iir th ,  Vcrmag das Insulin die assimilatorische oder disńmilatorische 
Tatigkeit mit L u ft geschiittelter Hefe zu beeinflussen? (Vgl. FttRTH u. L i e b e n , 
Biochem. Ztschr. 132. 165; C. 1923. I. 1286.) Insulinzusatz vermag die assimilator. 
u. dissimilator. Vorgange in Hefe, die (mit oder ohne Zusatz von Glucose oder 
Fructose) anhaltend mit Luft geschiittelt worden ist, soweit dies aus der C 02-Prod., 
dem Zuekerverbrauch, der Glykogen- u. Hefegummianbaufung erschlossen werden 
kann, nicht in merklicher W eise zu beeinflussen. (Biochem. Ztschr. 150. 265—70. 
W ien, Univ.) A . R . F. H e s s e .

Jo a e f  W a rk an y , Uber das Yerhalten der Rescrvekohlenhydrate bei der assi- 
milatorisehen und dissimilatorischen Tatigkeit der Hefe. (Vgl. yorst, Ref.) Glykogen 
u. Hefegummi sind ais Reseryekohlenhydrate der Hefe zu betrachten. — Bei der 
„Mastung" der Hefe (Schiitteln der Hefesuspension -f- Glucose mit L uft wahrend
24 Stdn.) vermehrt sich die Glykogenmenge um 85—288J/0, der Hefegummi um 
28,7—56°/ó* Die prozentuale Zunahme des Hefegummis gegeniiber der ursprunglichen 
Menge war geringer ais die des Glykogens, die prozentuale Zunahme gegeniiber 
dem Trockengewicht der Hefe groBer ais bei Glykogen. — Bei der Selbstgarung 
der Hefe nahm der Gehalt an Glykogen mehr ab ais der Gehalt an Hefegummi. — 
Bei der Miistung der Hefe entsteht noch ein drittes Reservekohlenhydrat, das dem 
Glykogen iihnlich ist, aber bei der Hydrolyse mit 2,7%ig. HC1 eine Verb. liefert, 
welche Fehlingsche Lsg. schon in der Kiilte reduziert. Die Menge dieses Kohlen- 
hydrates betriigt 0,5—0,75% des Trockengewichtes der Hefe. Es yerschwindet bei 
der SelbstgSrung. — Die Methode zur Best. von Hefegummi u. Glykogen wird 
im Original genau beschrieben. (Biochem. Ztschr. 150. 271 — 80. Wien, 
Uniy.) A. R. F. H e s s e .

Jo se f  M arian , TJber das Verhalten sauerstoffgeschuttelter Hefe zu fi-Oxybutter- 
saure. (Vgl. yorst. RefF.) Unter Bedingungen, unter denen Milchsfiure, Brenz- 
traubensaure u. AcetessigsSure, also eine u -Osy- bezw. eine a- u. 5-Ketocarbon- 
saure oxydiert, assimiliert oder decarbosyliert werden, konnte mit der Methode yon 
S h a f f e k -M a r r io t  (Journ. Biol. Chem. 16. 293; C. 1914. I. 821), dereń Fehler- 
grenzen etwa 10% betragen, keine tatsachliche Assimilation oder Osydation der 
^-OsybuttersSure bei Ggw. oder Abwesenheit von Oa nachgewiesen werden. Die 
beobachteten Abnahmen an ^5-Oxybuttersaure betrugen 2,7—10,2%) fallen also in 
die Fehlergrenzen. (Biochem. Ztschr. 150. 281—89.) A. R. F. H e s s e .

Jo se f  M arian , Die Assimilatiou des Glycerins durch sauerstoffgeschuttelte Hefe. 
(Vgl. yorst. Ref.) Die ais Assimilationsrk. anzusehende u. an reichliche Ggw. von
O, gebundene Aufuahme von Glycerin erfolgt ohne C 02-Entw.; es wird also Glycerin 
gespeichert, ohne daB sofort das Assimilat oder eine diesem aąuiyalente Menge 
Kohlenhydrat yeratmet wird. Die aufgenommenen Glycerinmengen sind unabhSngig 
yon der Konz. der Lsgg. an Glycerin, abweichend vom Berthelotschen Yerteilungs- 
satz. — Dic Trockensubstanzzunahme der Hefe deckt die aus den Lsgg. ver- 
schwundene Glycerinmenge, wenn man der C-Bilanz die Gleichung:

2 X .C 3H 80 3 +  XOa =  (C6H 10Os)i +  3 X-1I20 . 
zugrundelegt. — Die assimilierten Mengen Glycerin sind gering infolge der geringen 
Diffusionsgeschwindigkeit des Glycerins. Man findet das Glycerin in der Trocken- 
aubstanz ais leicbt hydrolysierbares Kohlenhydrat. — D erFettgehalt der Hefe bleibtbei
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Assimilation von Glycerin unverandcrt.— Dio Assimilation verl;iuft wahrścheinlieh 
iiber eine Triose. (Biocliem. Ztsehr. 1 5 0 . 290—303, W ien, Univ.) A. R. F . H e s s e .

E s. T ie r p h y s io lo g ie .

Geza Hetenyi , Die Blutkalkrcgulation im. menschlichen Organismug. I. u. II. 
•M iti I. Fragestellung und Methodik. Die „kalkardm. R k.“ besteht darin, daB' nach
■ intravenoser CaCLj-Zufuhr die AbfluBseite des Regulationsmeclianismus dauernd 
gepriift wird. Die Abwanderung des Ca aus den BlutgefaBen ist eine Funktion 
der kalkiibernehmenden u. kalkentfcrnenden Organe. 5 Min. nach Injektion kreist 

-nach Verśs. an Kaninchen u. Ilunden nur noch ein Teil.des Ca im Blute, nach 
60 Min. besteht nur noch eine kłeine Erhohung des Blutkalkwertes, die erst nach 
mehreren Stdn. allmalilich abnimmt. — II. Die kaUcariimische Itealdionbei Gesunden. 
An 20 Personen wurde ein Normaltyp dieser Rk. gefunden, dereń Zahlen etwa mit 

-den Resultaten obiger'T ierverss.. iibereinstimmen. Nach Knochenanalysen spielt 
das Knochensystem ais Ca-ubernehmendes Organ eine wichtige Rolle. (Ztsehr. ,f. 
d. ges. esp. Mediżin 4 3 . 123—30. 131—36. Budapest, Pazmany-Peter-Univ.) W o l f f .

E, K y lin  und B. S ilfy e rsv ard , Blutkalkstudien. I .—IV. Mitt. I. Technik. Pluj 
siologische Blutkalkwerte. Die Best. erfolgt nach d e  W a a r d  (Biochem. Ztsehr. 9 7 .  
176; C. 1 9 1 9 . IV. 1032). Der Ca-Gehalt halt sich nach Unterss. der Vff. im Alter 
yon unter 40 Jaliren zwischen 10,75—12,0 mg-°/0i iiber 40 Jahren zwischen 10,60 
'bis 11,5 mg-0/, Ca. Die Zahlen der yerschiedenen Forscher stimmen auch bei 
gleichem Verf. nicht immer liberein. — II. E . K y liń , Ca-Gehalt im Blutserum  
łodhrend der Menstrualion. Die Blut-Ca-Konz; wird normalerweise wfihrend der

’ Slenstruationsperiode erhoht, bei Erkrankungen aber bisweilen erniedrigt. —  H I.
• E.. Kylin, U ber den Blutkalkspiegel bei der essentiellen Hypertonie. (Vgl. S. 687.) 
— IV. E. K ylin und B. Silfersvard, U ber die JEimoirkung der Ca-Atrópin-Medi- 

' kation a u f den Blutkalkgchalt. Perorale Ca-Zufuhr erhoht den Blut-Ga-Gehalt. 
Nach Beendiguug der Ca-Atropinmedikation sinken die Ca-Werte. (Ztsehr. f. d. 

'ges. exp. Medizin 4 3 . 47—57. Eksjo'[Schweden], Mil.-Krankeiih.) W o l f f .

N. OkunefF, Weitere Unta-śuchimgen iiber die Wirkung ińtravenoser Injeklionen 
von Lipoidsubstamen,a u f den.Leukocgtengehalt . des Blutes., (Vgl. Ztsehr. f. d. ges. 
exp. Medizin .3 6 . 7 0 ;.C. 1 9 2 4 . I. 492.) Die W rkg. der Lipoide . im Sinne einer 
Vermehrung des Leukocyfengehaltes des " Blutes kann sich aucli auf den 2.—3. Tag 
nach der intravenosen Injektion erstrecken. Diese Leukocytose kommt in erstęr 
Linie auf Kosten der polymorplikernigen Leukoeyten zustandei Dabei końnen aber 

. einige Lipoide auch eine geringe VergroBerung der Anzalil der Lymphocyten be- 
wirken. Die geringe. Zunahme der Zahl der Lymphocyten in spiiterer Zeit nach 
der Injektion einiger Lipoide kann durchaus nioht ais „spezif. charaktcrist." Er- 
scheinung bezeichnet werden, da sie auch nach der Injektion einiger EiweiBstoffe 
(Casein) beobaehtet wird. Die Einfuhrung von Lipoidsubstanzen ins- Blut ruft 
eine sehwiichere leukocytare Rk. hervor ais die von EiweiBstoffen. Die fiir die Zu- 
fuhr der. W achslipoide der Tuberkelbacillen charakterist, allgemeine Leukope.ńie u. 
polyinorphkernige Leukocytose konnte nach kleineren wie auch grofieren Mengen 
von Lipoiden beobaehtet werden, (Ztsehr. f.’ d. ges. exp. Medizin 4 3 . 1—8. L en in 
grad, Mil.- med. Akad.) W o l f f .

F . G laser, Psychische Beeinflussung des Blutserum-Kalkspiegels. (Uber psycho- 
physisclie Reaktionen.) Durch suggestive Erregungen (Hypnosen) konnte der Ca- 
Gehals des Blutserums bis auf 2,16 mg °/o Ca herabgesetzt werden. Die Tonus- 
sehwankungen im vegetativen Nervensystem, die durch kiinstliclie. Erregungen u. 
nachfolgende hypnot. Beruhigungen erzielt w urden, wirkten deslialb auf den Ca- 
Gehąlt des Blutes ein, weil Sympathicuserregungen mit Ca-Konzz. im Blute einher-
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g eh en  u . d e sw e g e n  dem  B lu te  C a en tz ie lien . (K lin . W c h se lir . 3 . 1492— 93. B e r lin -  
S eh o n eb erg , A u g u s t ę  V iKTORrA-Krankenh.) F r a n k .

Franz Bachmann und Karl Babn, U ber die Beeinflussung der Blutkorpcr- 
senkung durch Caleium- und Kaliumchlorid. CaCl8 liemmt die Senkungsgeschwindig- 
keit; EiweiB u. Viscosit5t sind vermindert, gehen aber nicht parallel; Ursache ist 
wahrscheinlich die wasserentziehende W rkg. des Ca zusammen mit dem Bestreben 
des Organismus zur Aufrechterhaltung der Isotonie, so daB es zu einem Einstrom 
von Gewebsfl. in die Blutbahn kommt. Bei Erhohung des K-Spiegels dagegen 
durch intravenose KCl-Injektion ist meist die Viscositiit vermehrt, die EiweiBkonz. 
in etwas uber der Hiilftc der Ffille gesteigert; die Senkungsgeschwindigkeit 
ist meist beschleunigt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 3 .  170—74. Rostock, 
Univ.) ■ W o lf f .

D. Acel und P. Spitzer, Uber den Einflufi der Magenverdauung a u f die 
Resistenz der roten Błutkorperehen. Zur physiolog. NaCl-Lsg. binzugefiigtes NaHC03 
erhohte die Resistenz der roten Błutkorperehen gegen physiol. NaCl-Lsg. Bei 
Personen mit n. u. mit Hyperaciditat lieB sich 35 Min. nach Einnalime des Probe- 
friihstucks eine Resistenzerhohung der roten Błutkorperehen nacliweisen, um nach 
l'/2 bezw. 2 Stdn. den■ Anfangswert wieder zu erreichen, bei Hypo- u. Anaciditat 
wurde nach 35 Min. eine Resistenzverminderung festgestellt. Mit der Resistenz- 
erhóhung der roten Błutkorperehen erfolgt gleichzeitig eine Steigerung der COa- 
Spannung der alveolaren Luft u. Vermehrung des NaHCO.,-Gehaltes des Blutes. 
Mit Abnahme der CO^-Spannung nimmt parallel die Resistenz der roten Blut- 
korperchen ab. (Dtsch. med. Wchschr. 5 0 .  111 5—16. Budapest, Krankenh. d. jiid. 
Gemeinde.) F r a n k .

F elix  Klopstock, Komplexe Konstitution des Kornplements und kolloidchemische 
Struktur des Serumeiwei/1. Die Komplement-Wrkg. ist an die Uuversehrtheit des 
kolloidalen Systems des SerumeiweiBes gebunden, so daB jede Einw. auf die 
disperse Phase wie auf das Dispersionsmittel in wechselseitiger Abhangigkeit die 
Funktion des sogenannten Kompleinentes zu beeitiflussen imstande ist. Verss. er- 
gaben, daB die grobdispersen Globulinteilchen von den feindispersen Albuminen 
schutzkolloidartig umhiillt werden, womit sich die Zerlegung der Komplementwrkg. 
in eine Mittelstiiek- u. Endstuckwrkg. eriibrigt. Die W iedereinfiihrung einer aus- 
gefiillten EiweiBfraktion lost nur dann W iederherst. der Komplementwrkg. aus, 
wenn bei dem Zusatz der erneute A nfbau des SerumeiweiBkomplexes gewfihrleistet 
wird. (Dtsch. med. W chschr. 5 0 .  1171—72. Berlin, Kaiser WlLHELM-Inst. f. 
experim. Therapie.) F r a n k .

Gh K atsch , Uber reinen Magensaft und Magenchemismus. Krit. Besprechung 
der ublichen Magensaftunterss. (Miinch. med. W chschr. 7 1 . 1 3 0 8—10. Frank
furt a. M.r Univ.) F r a n k ,

Jesse L. Bollman, Frank C. Mann und Thomas B. Magath, Studien iiber 
die Physiologie der Leber. V III. Die Wirkung tnfaler Leberexslirpation a u f die Harn- 
stoffbildung. Der Harnstoffgehalt nimmt bei den 90 Verss. an Hunden in Blut 
u. Gewebe ab u. ebenso im Ilarn. Bei anur. Tieren oder beiderseitiger Nieren- 
esstirpation bleibt der Harnstoftspiegel in Blut u. Gewebe der gleiche wie zur Zeit 
der Leberentfemung. Obgleich der Aminosauregehalt des Blutes betriichtlich nach 
Leberexstirpation ansteigt, wird keine meBbare Harnstoffmenge im Korper gebildet, 
auch nicht in 3 4 !/s Stdn. Die B. von Harnstoff ist yollstandig abhiingig von der 
Ggw. der Leber. (Amer. Journ. Physiol. 6 9 . 3 7 1—92. Rochester (Minn.), Mayo- 
Klin.) W o lf f .

Frank C. Mann, Jesse L. Bollman und Thomas B. Magath, Studien uber 
die Physiologie der Leber. IX. Die Bildung von Gallenfarbstoff nach totaler Leber- 
exstirpation. (VIII. ygl. vorst. Ref.) Nach yollstSndiger. Entfernung der Hun de-
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leber sammelt sich steigend ein gelbes Pigment in U rin, Plasma u. Fettgewebe; 
gewohnlich findet ca sich schon in der ersten Harnprobe nach Łeberentfernung; 
das Plasma wird 3—6 Stdn. nach der Operation gelb. Bei T ieren, die 16 Stdn. 
uberleben, farben sich auch die Skleren. Bei der Sektion ist das gesamte Fett- 
gewebe dunkelgelb. Das gelbe Pigment gibt positive Bilirubinrk., seine B. hSngt 
nicht von intraabdominalen Organen ab, scine Entw. wird durch intrayenose In- 
jektion hiimolysierten Blutes gefordert; auch die Leber ist nicht der Ursprungsort 
des Pigmentes. Anscheinend stammt ein groBer Teil der n. Gallenfarbstoffe, die 
von der Leber ausgeschieden werden, nicht aus dieser. (Amer. Journ. Physiol. 69. 
393—409.) W o l f f .

H. Zwaardemaker, Die Bioradioaktimtat, energetisch betrachtet. Die Bioradio- 
aktivitlit wird im n. Leben vom K  getragen. Im Experiment kann sie durch jede 
andere Radioaktiyitat ersetzt werden, wenn in der Dosierung Corpusculoiiquivaleii7. 
in der Norm beobachtet wird. Die Biorą d io a k tiy ita t  ist ein oligodynam. Faktor, 
dessen Energiewert in der Norm pro Sek. von der Ordnung eines Mikroergs ist in 
jedcr Wirkungssphiire, die 8 Trillionen K-Atome enth&lt. Die kiinstlichen Yertreter 
wirken viel unokonomischer. F iir physiol. W rkgg. muB man eine weiche Strah- 
lung benutzen, die im Gewebe geniigend ab8orbiert wird. (P f l Cg e r s  Arch. d. 
P h y s io l .  2 0 5 .  2 0—33. Utrecht.) W o l f f .

W illiam  C. Rosę, Die nierenschadigende Wirkung de)' Dicarbonsdurcn und ihrer 
Abkommlinge. I. u. II. Mitt. I. Weinsdure, Apfełsdure und Bernsteinsdurc, Subcutane 
Injektion von 0,25—1 g d-Na-Tartrat yerursacht bei Kaninchen starken Anstieg 
des Niclit-Protein-N, Harnstoffs, Kreatinins, Zuckers u. Cholesterins im Blut, zu- 
gleich Verminderung des Gesamt-N im Harn. Die Blutchloride sinken deutlich, die 
Phenolsulfonaphthaleinausscheidung sinkt auf Nuli. Bei W iedererholung der Nieren- 
funktion steigen die Chloride wieder zur Norm an. l-Apfehćiure ist prakt. nicht 
tox., d,l-Apfelsaure w irkt nur scliwach auf die Nierenausscheidung ein. Nach In- 
jektion von 2—3 g d,l-Apfelsaure kann der Nicht-Protein-N im Blute miiBig an- 
steigen; Kreatinin bleibt unbeeinfluBt. Die Phenolsulfonaphthaleinausscheidung ist 
yermindert. 4 g Bernsteinsaure wirken nicht nierensch&digend. Die nieren- 
schiidigende W rkg. einiger SSuren diirfte mit ihrer langsamen oder unyollstiindigen 
Osydation im Organismus zusamrnenhiingen. Leicht oxydierbare SSuren werden 
wahrscheinlich zu C02 u. H20  abgebaut, ohne eine nierenschadigende W rkg. aus- 
zuiiben. — II. Glutarsaure und Malonsdure. Glutarsiiure ais Na-SaJz schadigt die 
Nieren schwer, N-Prodd. werden stark zuruckgehalten. Malonsaure, ais N-Salz, 
schadigt die Nieren nicht. Die Giftigkeit der Glutarsaure beruht nicht auf Ca- 
Failung, denn das Ca-Salz der Glutarsaure ist viel starker in W. 1. ais das der 
Malonsaure u. Bernsteinsaure, die die Nieren nicht schadigen. (Journ. Pharm  and 
Exp. Therapeutics 24. 123—46. 147—58. Galveston, Univ. of Texas; Urbana, Uniy. 
of Illinois.) W o l f f .

H. L. Schmitz und A. S. Loevenhart, Eine Sludie uber zivei Serien von 
Procainderivaten m it Riicksicht a u f ihr Verlidltnis zu pharmakologischer Wirkung 
und chemischer Konstitution. Untersucht wurden Aminoathanolester der p-Amino- 
benzoesaure (Procainreihe) u. die entsprechenden Trim ethylenderiw . der Form 
N H t ■ C JI, -COO- CIL ■ CH,, ■ NR., ■ HCl u. der Form N H , ■ C JI, ■ CO O • CII2 ■ CII,, - CIĄ • 
N R 2 • HCl, worin R  =  C2I I r>, n- u. i-CsH 7, n-CJLy Die anasthesierende W rkg. auf 
die Kaninchencornea u. ebenso die tox. W rkg. au f die Maus steigt mit der Sub- 
stitution hoherer Alkylgruppen an. Die Isopropylgruppe ist weniger wirksam ais 
die normale. Jede Trimethylenyerb. w irkt langer anasthet. u. starker tox. ais die 
entsprechende Dimethylenyerb., dabei steigt die Tosizitat starker an ais die 
Anasthesie. Die Dimethylenyerbb. sind therapeut. daher yorzuziehen. (Journ. 
Pharm. and Exp. Therapeutics 24. 159—66.) W o l f f .
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H. L. Schmitz und A. S. Loevenhart, E in  vergleichende Studie da- lokal- 
anasthetischen Eigaischaften von p-Aminobenzoyldii-sopropylaminoathanolchlorhydrat 
(„Isocain“), Cocain, Procain und Butyn. Isocain ist an der mensclilichen Hornhaut 
prakt. gleicli wirksam wic Cocain u. etwa 3/10 so tox. Zur LSlimung sensibler 
Neryenendigungen ist es weniger brauchbar wie Procain, da cs doppelt so tox. u. 
nicht stiirker wirksam ist. Butyn bietet wahrscheinlich keinen Yorteil vor Cocain 
zur Anasthesie unverletzter Schleimh&ute. Es wirkt stiirker ais Cocain an der 
Cornea, jedoch wird dieser Yorzug von der hoheren Giftigkeit iiberdeckt. An 
sensiblen Nerven w irkt Butyn nur halb so stark wie Procain bei etwa zehnfaeher 
ToxizitSt. Die yerscliiedenen Tierarten sind gegenuber diesen Verbb. verschieden 
empfindlich. Die Dosis letalis minima fur Ratten ist betrachtlicli hoher ais die fur 
Miiuse, Kaninchen u. Katzen. Katzen sind etwa am empfindliehsten, Mause weniger 
empfindlich ais Kaninchen. Die relative Toxizitat ist etwa die gleiche fur Mause, 
Ratten u. Kaninchen. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 2 4 . 167—77. 
W isconsin, Uniy.) W o l f f .

G-. Bayer und F. Gaisbóck, Zur Frage da- Resorption von Saponinen aus 
pflanzlichen lleil- und Nahnmgsmitteln. Eine Resorption von Saponin findet nach 
peroraler Einverleibung selbst selir groBer Dosen yerschiedener Saponinę auch bei 
ganz jungen, nocli mit Milch gefutterten Kaninchen aus dem gesunden Darmkanal 
nicht statt, wohl aber nach yorliergehender, ganz geringfiigiger Schadigung der 
Darmschleimhaut. Diese kann unter Umstanden durch gewisse Saponinę selbst 
erzeugt werden. Es konnen demnach Bedenken gegen saponinhaltige Heilmittel 
bei bestehenden anatom, oder funktionellen Schleimhautyeranderungen im Darmtrakt 
gerechtfertigt ersclieinen. Eine Ausscheidung des Saponins durch den H arn findet 
auch nach intrayenoser Injektion groBerer Saponinmengen nicht statt. (Wien. med. 
W chschr. 7 4 . 2 0 0 1 — 4. Innsbruck, Uniy.) F r a n k .

Carl Yoegtlin und Helen A. Dyer, Natiirliche Widerstandsfaliigkeit von 
Albinorałłen und Mauscn gegen Histamin, Ilypophysc und einige anda-e Gifte. Diese 
Tiere sind gegen Histamin u. Hypophysenextrakt selir widerstandsfahig. Der 
isolierte Rattenuterus erschlafft auf Histamin, statt sieli zu kontrahieren; Hypo- 
physenextrakt ist liier yiel unwirksamer ais am Meerschweinchenuterus. Darm- 
stiicke von Ratten erfordern zur Kontraktion die ca. zehnfaclie Menge Histamin- 
phosphat wie Katzendarm. Das wirksame Prinzip des Hypophysenhinterlappens 
bewirkt Erschlaffung des Rattendarmstucks. Atropin, Pilocarpin, Adrenalin wirken 
am Darm yon Ratten ebenso wie an dem anderer Tiere. Die minimale letale 
Dosis yon Adrenalin, Atropin, Morpldn u. As203 ist bei der Ratte der bei anderen 
Tieren entsprechend. Sekundarer traumat. Schoek konnte bei Albinoratten nicht 
erzeugt werden. Die groBe W iderstandsfahigkeit der Ratten gegen Histamin, 
Hypophyse u. Diplitha~ietoxin ist yerkniipft mit dem Verh. der glatten Muskulatur 
u. der Capillaren dieser Tiere. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 2 4 . 101—17. 
U . S. Publ. Health Sery.) W o l f f .

Torald SoUmann, Studien iiber chronische Yergiftungen bei Albinoratten. VII. u. 
V III. Mitt. (VI. ygl. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 1 8 . 467; C. 1 9 2 2 . I. 773.) 
VII. Lokalanasthetica: Morphingruppe-, Chloral. Das Wachstum der Ratten wird durch 
tagliche Gaben yon etwa 2,5 mg Cocain in 8 Monaten nicht beeinfluBt, dagegen 
durch Procain u. andere Anasthetica [p-Aminobenzoyldinormalbutylaminoathanol, 
-propanol („Butyn11), Diphenylcarbaminyl-y-diathylaminopropanol) bei taglichen Dosen 
von etwa 5 mg unterbrochen. Morpldn, Codein, Heroin steigern das Korpergewicht 
betrachtlich. Chloral hemmt das W achstum yollstandig. VIII. Gelber Phosphor. 
Tagliche Futterung yon 0.02—0,072 mg/kg, entsprechend der klin. Dosierung 
bei menschlicher Rachitis, hemmt das Wachstum junger Ratten deutlich u. dauemd, 
so daB die Tiere noch lange nach Aussetzen der P-Gaben im W achstum gehemmt
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sind. Ursaclie ist wbhl yorzeitige Yerkhocherung der Epipliysen. Geringere Dosen,
0,003 ing/kg tiiglich, also etwa */25 der klin. Dosen, kann ein aktuelles oder 
potentielles Ansteigen des Gewichts uber die Norm lieryorrufen. Vielleicht ist das 
ein eumulativer tox. Effekt. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 23. 449—59. 
24. 119— 22. Cleveland [O.], W estern Res. Univ.) W o l f f .

E. U tz , Protargol (Bayer), Kollargol (Heycłen) und dereń Ersatzprodukte. (Ygl. 
S. 1712). Protargol „Bayer“ u. Kollargol „Heyden“ lassen sieli leicht durch Ultra-: 
filtration von den zurzeit im Handel befindlichen Ersatzprodd. unterscheiden. 
Suspensionen von obigen Originalprodd. besitzen einen feineren Zerteilungsgrad 
ais die aus Ersatzprodd., demzufolge ist aucli die Heilwrkg. der OriginalprSparate 
besser. Selbst wenn die im Handel befindlichen Ersatzprodd. mit den Original
prodd. chem. yollkommen ident. wiiren, besteht ein wesentlicher Untersehied im 
physikal. Verh. (Dtsch. med. Wchschr. 50. 1213—14. Miinchen.) F r a n k .

H. H o lzam er, Uber Schieferol zur lokalen Behandlung der gonoi-rhoischen 
Epididymitis. Rohsehieferol bew&hrte sieh ais reizloses Mittel bei der lokalen 
Behandlung der Epididymitis. (Munch. med. W chschr. 71. 1239—40. Frankfurt a. M., 
Univ.) . F r a n k .'

M. R app, Die chirurgist-he Verwendmig von Hypemephrin. H ypernephin  (Herst. 
G es. f. F e in c h e m ie ,  Berlin) zeigte klin. die gleiche W rkg. wie Suprarenin 
(Hochst). (Dtsch. med. W chschr. 50. 1153. Berlin, Krankenh. d. jud. Gem.) F r .

J . A. de M oraes Cardoso, Uber die Einwirkung von Bismogenol und Spirobis- 
mol a u f die Spirochaeta pallida m it Bemerkungen -uber den Wisinutnachweis im  Urin. 
Nach Bismogenol u . Spirobismol verschwinden die SpirochSten aus dem Reizserum 
schneller ais nach entsprechenden Dosen von Hg-PrSparaten. Nach beiden Prii- 
paraten tritt eine yorubergehende Vermehrung der Spirochiitcn auf, nach Spirobis-. 
mol sehr schnell, nach Bismogenol weseńtlich langsamer. Nach . Spirobismol- 
injektion ist Bi sehr schnell, nach Bismogenol weseńtlich spSter im Urin nach- 
weisbar. (Klin. W chschr. 3. 1674—77. Breslau, Univ.) F r a n k ." .

L. H a b e rla n d t, Atropin ais Erregungsmittel fur die sympathischen Endfasem  
im Eerzen. Die pulsverst;trkende W rkg. des Atropins (0,2% in Ringerlsg.) fehlt 
nach Ergotamingahm  ganzlich, sie beruht auf einer Erregung der sympath. End- 
fasem  im Herzen. (Wien. klin. W chschr. 37. 963—65. Innsbruck, Unfy.) F r a n k .

S iegfr. Lóber, Behandlung von Tetanm durch epidurale Novocaininjektion. Die 
epidurale Injektion einer l°/o>g- Youocaw-Lsg. fiihrte zur Heilung von Tetanus bei 
einer 40jahrigen Patientin. (Dtsch. med. W chschr. 50. 1152. Vacha.) F r a n k .

L iih rig , E in  neuer Vergiftungsfall durch Kiesclfluorwasserstoffsaure. (Vgl. 
Pharm. Zentralhalle 65. 171; C. 1924. I. 2796.) Tod eines Kindes nach GenuB 
von „Kerman", d. i. eine blaue Fl., die zur Bekiimpfung von Maul- u. Klauenseuche 
angeschatft war, zur Beseitigung von Wanzen dienen solłte u. ih der Hauptsache 
aus SiFuHj, neben etwas Al u. Na, sowie organ. Farbstoff bestand. (Chem.-Ztg. 48.. 
613—14. Breslau, Stadt. chem. Unters.-Amt.) D ie t z e .

R . N iem ey e r, Uber Chenópodiumolvergiftung. Bericht uber einen Todesfall 
nach Ch.enopodiumoleinnahme (im ganzen wurden 8 g  genommen) bei einem 8jahr. 
Knaben. Angabe friiherer Literatur. (Dtschr. med. W chschr. 50. 1145—46. Koln, 
Univ.) F r a n k .

B eh ren d  B ehrens und P a u l P u le w k a , Die Wirkung von Lobelin a u f das
Atemzentrum bei der Kohlenoxydvergiflung. Die durch CO fast ja m  Verschwinden 
gebrachte Respiration yon Katzen konnte durch Injektion yon 2 mg Lobelinchlor- 
hydrat (In g e l h e im ) wieder heryorgerufen werden. Ausnahmslos w ar eine deutliche 
Erregung der Atmungstatigkeit nach Lobelin zu beachten. Seine Anwendung bei 
CO-Vergiftungen bei Menschen wird empfohlen. (Klin. W chschr. 3. 1677—78. 
Konigsberg, Uniy.) F r a n k . . .
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GL Analyse. Laboratorium.
A. F. Zahm, E in  konstantes Prazisionsmanometer. Besclireibung eines Mano- 

meters zur Best. yon Fliissigkeitsdrucken. (Journ. Franklin Inst. 1 9 8 . 213—IG. 
B ureau of Construetion a. Repair U. S. N.) F r a n k e n b u r g e r .

Armin Seidenberg, Das Yerlialtm von Bimsstein beim Entwiissem organischer 
Fliissigkeiten. Das Bimssteinyerf. (ygl. Ind. and Engin. Chem. 1 5 . 737; C. 1 9 2 3 .  
IV. 905) zum Trocknen yiseoser organ. FI., z. B. Zuckerlsgg., liefert keine richtigen 
W erte, wenn der Bimsstein vor seiner Verwendung nur bei einer Temp. getrocknet 
wurde, bei der auch die Verdunstung der FI. apiiter yor sich geht. Der Bimsstein 
mu fi dazu yorher auf Rotglut erhitzt werden, damit er alle Feuchtigkeit, die er 
iUiBerst ziihe festhalt, yerliert. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 
98—106. 1923. New York [N. Y.].) R C i il e .

H . I. H ails to n e , E in  Iicchenapparat fiir Gascalorimetrie. Eine einfache Yorr., 
um ohne Rechnung aus den Calorimeterablesungen den Heizwert eines Gases ab- 
zuleiten. (Gas Journ. 1 6 6 . 523.) BOr n s t e i n .

C. Schlatter, Uber die Genauigkeit des Begistriercaloińmeters „Sarco“. Bei 
dem yon B e a s l e y  kon3truierten Registriercalorimeter „Sarco“ wird die Heizwrkg. 
einer mit konstantom Konsum brennenden Flamme auf den einen Arm eines mit 
Ol gefiillten U-Rohres iibertragen. Die daraus resultierende Niyeaudifferenz in den 
beiden Schenkeln betiitigt mittels zweier Scliwimmer einen Zeiger mit Schreib- 
yorr. Zum Konstanthalten des Gaskonsums dient eine elast. Kuppelung u. Anker- 
liemmung in Verb. mit einem Pendel. Durch Vergleich mit J u n k e r s  Registrier
calorimeter wurde erwiesen, daB „Sarco" bei richtiger W ahl des Standortes u. 
riehtiger W artung gut geeignet ist, den Heizwert eines Gases mit sich nicht rasch 
iinderndem Heizwert zu kontrollieren. (Monats-Bulletin Schweiz. Ver. Gas- u. 
Wasserfachm. 4 . 48—53.) BOr n s t e i n .

B e s t a n d t e i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie r e n .

H. Kammerer und A. Schaulin, Klinische Hamoglobinbestimmung nach Art 
der pfj-Indikatorenmethode. (Ein Apparat sum Selbstanfertigcn.) Die Methode be 
rulit auf der Herst. yon Testrohrchen, die haltbare CO-Hiimoglobinlsgg. yon 5 bis 
100% in Abstiinden yon 5% entlialten. Die Testrohrchen aollen die GroBe der 
Michaelisschen Indicatorenrohrchen liaben u. in seinen Komparator passen. Zum 
Verss. wird das Blut in CO-Wasser gebraclit u. die entstehende CO-HSmoglobinLsg. 
im Komparator mit den Testrohrchen yerglichen. Einzellieiten bzgl. Herst. des 
App. siehe Original. (Miinch. med. W chschr. 7 1 . 1271—73. Munclien, Uniy.) F r .

Grifols y  R oig und Kurt Helm holz, Einfache minimetrische Methode zur 
Bestimmung des Hanisto/fs im  Blut, in  der Spinalfliissigkeit und im  Urin m it Ililfe. 
vón Permutii. Die Methode beruht darauf, daB der Ilarnstoff durch das Urease- 
ferment in (NH4)2C 03 umgewandelt, die Ammonsalz-Lsg. permutiert u. nach N e s s l e r  
kolorimetr. bestimmt wird. (Dtscli. med. W chschr. 50. 1217—18. Barcelona.) F r .

F. C. Eve, Die lidusliche Untersuching zuckerhaltigen Urins. Der Urin wird 
abends in einer Thermosflasehe aufgefangen u. nach Zusatz einer geringen Menge 
frischer Hefe uber Nacht stelien gelassen. Von dem frischen U rin  u. yon dem 
mit Hefe yersetzten wird die D. bestimmt u. in einer Tabelle eingetragen. Die 
Abweichungen bezw. Annalierungen der DD. geben fortlaufend ein Bild der W irk- 
samkeit antidiabet. Kureń. (Brit. Medical Journal 1 9 2 4 . II. 504. IIu ll, V i k t o r ia - 
Ilospit.) F r a n k .

Wolfgang' W eisl, E in  einfaches Verfahren zur quantitativen Bestimmung der 
Farbę vmi frischer Galie und Jlarn. Ais Vergleichsfarbe dient eine wss. Lsg. yon 
Filtergelb, «/i% ig/ Die Menge W., die zu 1 ccm Galie zugesetzt werden muB, uni

VI. 2. 158
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dłese Yergleiclisfarbe zu erreichen, bildet den Farbenindex der Galie, der in 
direktem Yerhaltnis zur Galie selbst steht. Die Metliode wird eingehend erliiutert. 
(Wien. klin. W cbschr. 3 7 . 873—74. W ien, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

Max Weintrant, Uber Harnanalysć. (Vgl. Areli. der Pharm. 2 6 2 .  48; C. 1 9 2 4 .
II. 738.) Die Bedeutung eingehender Harnanalysen wird durcli eine Anzahl yon 
Beispielen beleuchtet. Eine sorgfiiltige mkr. Unters. muB stets ausgefilhrt werden, 
gleichgiiltig, ob EiweiB oder andere patholog. Besfandteile gefunden wurden oder 
nicht. Die Bestst. sind unbedingt in der 24-std. Hammenge yorzunehmen. Die 
Harnanalyse ist durch andere griindliche physiol. Unterss., besonders des Blutes, 
zu erganzen. (Arch. der Pharm. 2 6 2 .  360—68.) D ie t z e .

Paul Eostock, Pepsinbestinimung im  Magensaft. (Vorlaufige Jlitteilung.) Vf. 
bestimmt die Pepsin-W rkg. dadurch, daB er die zu untersuchenden Lsgg. auf 
koaguliertes Blutfibrin einwirken liiBt u. aus der Zunahme der Befraktion (Ein- 
tauehrefraktometer) der Lsg. Riickschlusse auf die GroBe der Yerdauung zieht. 
(Miinch. med. Wchśclir. 7 1 . 1311—12. Jena, Univ.) F r a n k .

C. Ipsen, JJber die SchwierigJceiten des Strychninriachweises. Die chem. Unters. 
hat nach Organen getrennt zu erfolgen, bei der Sektion etwa abflieBendes Blut ist 
sorgffiltig fiir die Unters. zu sammeln. Bei yerspateter Leichenoffnung kann sich 
infplge weit yorgeschrittener Ausblutung der Organe durcli die schon kurz nach 
dem Tode einsetzende Auswanderung des Strychnins mit dem Blut u. den Ver- 
wesungssJiften in die groBen Ktirperhohlen die Menge des Stryehnins bis auf ein 
yerschwindendes MaB yerringern, so daB der Nachweis in den Organen miBlingt. 
Jede zu selir yorgeschrittene Faulnis der organ. Massen kann die Eeindarst. des 
Giftes aus den Organen bis zur Unmogliclikeit des Auffindens steigern. Schwierig- 
keiteń der Auffindung konnen auch durch Verluste infolge Brechakt u. ungleich- 
mUBige Verteilung des Strychnina im Speisebrei entstelien. (Wien. klin. W chschr. 
37. 974—77. Innsbruck, Uniy.) F r a n k .

C. Ipsen , Uber Veronalvei-giftung. Yeronal widersteht den . Fiiulniseinfliissen 
in der Leiclie liingere Zeit, in einem Falle konnte es noch nach 5 Jaliren im faulen 
Mageninhalte nachgewiesen werden. (Wien. med. W chschr. 74. 2025—28. Inns
bruck, Uniy.) F r a n k .

C. K. GUycart, Bericht iiber Yerfahren sur Unter suchung von Morphin, Co dem 
und JOiacetylmorphin (Heroin). Die bereits fruher (Journ. Assoc. Official Agricult. 
Chemists 5. 150 [1921]) angegebenen YerfF. werden zur Annahme ais offizielle Verff. 
empfohlen. (Journ Assoc. Official Agricult. Chemists 7. C. 1923. Chicago [111.]) R h l e .

Alfred W. Hanson, Bericht iiber quałitative und quantitative Yerfahren zur 
Prufung von Procain (Novocain). Es wurden die qualitativen Proben, sowie das 
BTomid-Bromatyerf. u. das Extraktionsverf. (ygl. Journ. Assoc. Official Agricult. 
Chemists 5. 163 [1921] u. 5 . 589 [1922J nachgepruft. Die Verff. werden zur 
Annahme ais offizielle Verff. empfohlen. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 
7 . 17—20 1923. Chicago [III.].) E O h l e .

Harry 0. Moraw, Bericht iiber Yerfahren zur Prufung von Medizinalmethylen- 
blau. Es werden die Abscheidung des Metliylenblaus aus seinen Zubereitungen 
mittels CClj u. Eg. (bei Salben) oder bei in W . 1. Zubereitungen mittels Amyl- 
alkoliol oder Dichlorliydrin besproclien, sowie die Best. mittels der Jodtitration 
a u f  Grund der Verss. von S in n a t t  (Analyst 3 5 . 309; C. 1 9 1 0 . I I . 910). Die durch- 
gearbeiteten u. nachgepruften Yerff. werden ais brauchbar empfohlen. (Journ. 
Assoc. Official Agricult. Chemists 7 . 20—29. 1923. Chicago [111.].) B O h l e .

A. E. Paul, Bericht iiber AcetylsalieyUawe. Es sind die Verff. zur Best. yon
F. (U. S. Pharmacopoeia 9 . 596 [1916]), der freien u. der gesamten Essigsaure 
(Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 5. 167 [1921]) in AcetylsalicylsSure 
(Aspińn) u. in Zubereitungen des Aspirins mit Milchzucker nachgepruft worden.
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Es wird empfohlen, die FF. vor u. nach der Krystallisation .aus li. Chlf. ais 
Merkmale fur die Reinheit anzuselien. (Jouru. Assoc. Official Agricult. Chemists 
7. 10—13. 1923. Cincinnati [Ohio].) RO h l e .

Sam uel P a lk in , Bericht iiber Yerfaliren zur TJntersuclmng ton Phenolphthalem. 
Es wurden das Jodyerf. des Vf. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 1 2 . 7 66; C. 1 9 2 0 .
IV. 631) u. ein Verf. von IlANSON (Extraktion mit A.) nachgepriift; jenes Verf. 
sclieint etwas zu geringe, dieses etwas zu holie W ertc zu geben. {Journ. Assoc. 
Official Agricult. Chemists 7 . 14—17. 1923 . Washington [D . C.].) R O h le .

W illia m  R abak , Bericht iiber Phenylcinchoninsaure (Cinchophen, Atophan). Zur 
Priifung von Tabletten u. Pulver auf Gelialt an Phenylcinchoninsaure lost man 
1 g  in sd. absol. • A., gibt 50 ccm 7i<rn- NaOH (UberschuB) u. Plienolplitlialein zu 
u. titriert mit 1/10-ii. Siiure zuruck. Das Verf. ist zuyerliissig. (Journ. Assoc. 
Official Agricult. Chemists 7 . 32—34. 1923. Minneapolis [Minn.].) R tłHLE.

A lfre d  W . H anson, Bericht iiber qualitative und quantitutivc Yerfaliren zur 
Bestimmung von Pyramidon. 0,01 g Pyramidon in 2 ccm W . gibt 1. mit N2Os 
enthaltender konz. IIN 0 3 purpurblaue Farbung; 2. mit Hg-KJ-Lsg. (1,3 g HgCL, 
u. 5 g K J in 100 ccm) u. 10% ig- H 3S 0 4 einen schweren liellgelben Nd.; 3. mit 
Jodlsg. (2 g Jod  u. 6 g  K J in 100 ccm W.) rotbraunen Nd. unl. in 10%ig. II2S 04;
4. mit 1 ccm FeCl3-Lsg. (10:100) purpuryiolette Fiirbung, auf Zusatz von 10% ig- HjSO, 
rot; 0,1 g Pyramidon in 2 ccm W . gibt mit A gN 03-Lsg. (5:100) purpuryiolette 
FSrbung u. Nd. yon Ag (Nachweis von Pyramidon in . Ggw. yon A ntipyrin ;
0,01—0,02 g Pyramidon in 2 ccm W . geben mit verd. N aN 02-Lsg. (0,2:100) u. 
10% ig- H2S 04 purpurblaue, allmShlich yerschwindende Farbung, bei Ggw. yon 
Antipyrin hinterbleibt eine hellgriine FSrbung. Die quantitative Best. kann erfolgen 
durch wiederliolte Extraktion aus alkal. Lsg. (Probe entsprechend etwa 0,2 g Pyra
midon in 10 ccm l% ig . NaOII-Lsg.) mit Chlf., Verdunsten des Chlf. u. Wiigen des 
Riickstandes oder durch Umwandlung in das Clilorid durch wiederholtes Ein- 
dampfen mit HCI, Losen in W., Zusatz yon A gN 03-Lsg. im Oberschusse u. yon 
etwas H N 03 u .  Titration des unyerbrauchten AgN 03.- (Journ. Assoc. Official 
Agricult. Chemists 7 . 29—32. 1923. Chicago [111.].) RttHLE.

A. R. B liss jr .,  Bericht iiber Alkaloide. Es sind die Verff., die zur Unters. 
yón Stramoniumextrakt, sowie von Belladonnablatt- u. -wurzeleztrakt, ferner yon 
Stramonium- u. Belladonnasalbe empfohlen werden, nachgepriift worden, woriiber 
berichtet wird (vgl. U. S. Pharmaeopoeia 9 . 161 [1916] u. Journ. Assoc. Official 
Agricult, Chemists 5. 572 [19221). (Journ. Assoc. Official Agricult, Chemists 7.
1—3. 1923. Emory [Ga.].) R C h l e .

L. R osenthaler , Beitrdge zur angeioandten Drogenkunde. 7. Zur Wert- 
bestimmung des sclnoarzai Senfs. (6. ygl. S. 1233.) Die bei der Maceration des 
Senfsamens (yon Brassica nigra L.) mit W. eintretende Zers. des Senfols ist teil- 
weise auf eine biochem. Ursache, wahrscheinlich auf Bakterien, nicht auf Enzyme, 
zuriickzufuhren. Sowohl 5% N aF  wie 3% H3BOs wirken der Zers. entgegen, 
letztere in besonders hohem MaBe. Eine Zers. des Senfols durch W . nach der 
Gleichung C3H5-NCS =  C3H5-NC -f- S konnte nicht beobachtet werden. Die 
Samen enthalten eine Peroxydase. (Śchweiz. Apotli.-Ztg. 6 2 . 508—10. 519—22. 
Bern.) D ie t z e .

W . H . H ea th , Bericht iiber Chloramin-T. 1 g ist 1. in etwa 7 ćcm sd. W., unl. 
in Chlf., A. u. Bzl. F. zwischen 160 u. 185° unter Zers. Zur Best. des wirksamen 
Cl lost man 0,3—0,5 g in 50—100 ccm W ., gibt 10 ccm KJ-Lsg. u. 10 ccm yerd. 
Essigstture zu u. titriert das Jod mit '/io'B- Thiosulfat ohne Indicator zuriick. 
1 ccm Thiosulfat =  0,014 g Chloramin-T. — Dichloramin-T. F. 81°. 1 g ist 1. in 
1 ecm Chlf. Zur Best. des wirksamen Cl lost man 0,15 g in 5 ccm Eg., gibt 10 ccm 
l0% ig- KJ-Lsg. zu u. titriert mit */ 10-n. Thiosulfat ohne StSrke ais Indicator zuruck.

158*
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1 ccm =  0,0060 g Dichloramin-T. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 34 
bis 36. 1923. Buffallo [N. Y.].) R u h l e .

H. Angewandte Chemie.
HI. Elektrotechnik.

— , E in  industrieller elektrischer O fen. Besclireibung eines clektr. Ofens fiir 
sehr hohe Tempp. E r wird von der Westingliouse Electric u. Manufacturing Co. 
hergestellt. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 353.) P in c a s .

A. Biiltemann, Pennanitgekiłtełe Isolatoren. Nach dem Permanitverf. wird dem 
erhiirtetcn Zement leicht fł. gemachter Pech zugcsetzt. D er so verschmolzene 
Zement kann wedcr W asser noch AYasserdampf aufsaugen, u. seine chem. Um- 
lagerungstatigkeit, die zu Ausdehnungen u. zum Zersprengen der Isolatoren fiihrt, 
wird dadurch unterbunden. (Elektrotechn. Ztschr. 45. 1026—27. Dresden.) W e c k e .

Edgar Arthur Ashcroft, London, Von~ichtung zur elekłrolytischen Behandlung 
geschmolzmer Metallsalze behufs W iedergewinnung der Metalle u. Saureradikale mit 
mehreren hintereinander geschalteten, durch doppelpolige Elektroden gebildeten 
Zellen nach Patent 399693, 1. dad. gek. da8 mehrere Vielfachzellen Elektrolysier- 
einheiten von der im Hauptpatent beschriebenen Art in  ein- u. demselben BehSlter 
zu einem Yerbund-Elektrolysierzellengebilde zusammengruppiert sind. — 2. dad. 
'gek., daB die die Zellen bildenden Elektroden auf den einander zugekehrten Seiten- 
flfichen geriłlt u. auBerdem mit Zirkulationsoffnungen versehen sind. — Ein unreiner 
Elektrolyt wird bei seinem Lauf durch die Vielfachzellen-Elektrolysiereinheiten „in 
heryorragender W eise“ gereinigt. (D. B,. P. 401917 K I. 40c vom 4/7. 1923, ausg. 
10/9. 1924. E. Priorr. 11/1. u. 8/2. 1923. Zus. zu D. R. P. 399 693; C. 1924; II. 
1726.) K U h l in g .

Franz Lawaczeck, Pocking, Oberbayern, ElektrolytiscJwr Wasserzersetzer, bei 
dem die beiden Gase getrennt unter Druck aufgefangen werden, 1. dad. gek., daB 
innerhalb eines DruckgefaBes mehrere Zersetzerzellen yoneinander. iaoliert hińter- 
einandergesclialtet sind, wahrend der im Druckraum enthaltene Elektrolyt zii allen 
Zellen Zutritt hat, wobei zweckinaBig der im Elektrolyten liegende Stromweg zwischen 
den positiven Polen benachbarter Zellen sehr lang ist u. einen hohen W iderstand 
besitzt. — 2. dad. gek., daB der Elektrolyt zwischen zwei Zellen langs Fliichen 
'gleichen Potentials gefuhrt wird. — W eitere 9 Patentanspriiche betrefFen Aus- 
fuhrungsformen des Zersetzers. (D. B,. P. 402150 K I. 12 i vom 21/10. 1923, ausg. 
15/9. 1924.) K a u s c h .

Allgem eine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin, Herstellung von Mikanitgegen- 
standen, 1 . dad. gek., daB ais Bindemittel eine Reaktionssubstanz aus melirwertigem 
Alkohol u. einer melirbas. Saure yerwendet wird. — 2. dad. gek., daB ais Binde
mittel fiir die Glimmerteilchen ein in seinem Endzustand unschmelzbarer u. unl. 
Ester, welclier aus mehrwertigem Alkohol u. einer mehrbas. Saure besteht, yer
wendet wird. — Besonders geeignet ist ein aus Glycerin u. Phthalsiiureanliydrid 
entstehendes Bindemittel. (D. B,. P. 401485 K I. 21 c vom 30/8. 1923, ausg. 5/9. 
19^4. A. Prior. 13/9. 1922.) . K O h l i n g .

Erwin Achenbach, Hamburg, Herstellung von Elektroden fiir a lka lisch e  
Sammler durch Zusammenlegen yon mit der wirksamen M. gepasteten diinnen, 
durclibrochenen oder gerauhten Metallfliichen, 1. dad. gek., daB die durch Zu
sammenlegen gebildeten Fremdkorper einen PreBdruck parallel zur Bichtung der 
metali. Zwisclienschichten unterworfen werden. — 2. dad. gek., daB die gepasteten 
Metallfl&chen in Streifenform um einen hohlen Kern, ganz oder anniihernd gleicher
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Breitc, herumgelegt u. • die so gebildeten Scheiben senkrecht zu ihrer Ebene in 
Formen zusammengedriickt werden. — Es wird vermieden, daB die Elektroden sich 
wahrend des Ladens oder Entladens ausdehnen oder ausbeugen u. infolgedessen 
KurzsehluB veranlassen. (D. R. P. 402163 K I. 21 b vom 25/5. 1923, ausg. 12/9. 
1924.) KtfHLING.

Ralph Harper Mc Kee, New York, Elektrodę, bestehend aus einer leitenden 
Grundlage mit einem durchlassigen, saurebestandigen Uberzug. (Can. P. 234940  
vom 11/7. 1921, ausg. 16/10. 1923.) K a u s c h .

Paul Lewin 0, Hamburg, Fiillen von Trockenbałterien, iusbesondere fiir Taschen- 
lampen, nach Patent 391551, 1. dad. gek., daB das W. zum Befeuchten des Erreger- 
salzes gezwungen wird, seinen W eg von dem Bodenloch durch die saugfahigc 
Puppe zu wahlen, ehe es zu dem in ein trockenes Kolloid, z. B. Gelatine, gefullten 
Elektrolyten gelangen kann. — 2. dad. gek., daB am Boden des Elementes eine 
FiillofFnung zur Befeuchtung des Erregersalzes angeordnet ist, welche durch die 
darauf sitzende Puppe abgeschlossen ist. — Es wird das yorzeitige Feuchtwerden 
der hygroskop. Elektrolytsalze u. die dadurch bedingte Beeintrachtigung der 
Leistungsfahigkeit des Elementes vermieden. (D. R. P. 400386 K I. 21 b vom 29/12.
1922, ausg. 21/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 391 551; C. 1924. I. 2729.) K O h l in g .

Soc. an. Le Carbone, Levallois-Perret, Frankreich, Durch Eingiefien von Wasser 
in Betrieb zu setzendes gahanisclies Element mit unbeweglichem Elektrolyten. (D. R. P. 
402307 K I. 21 b vom 1/2. 1922, ausg. 16/9. 1924. F. prior. 19/4. 1921. — C. 1923.
II. 615.) K O h l i n g .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metaliverarbeitung.
W. R. Grane, Die Metlioden der Gewinnung von rotem Eisenerz im Birmingham- 

D istrikt (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1368. 1—33. 
Birmingham [Ala.].) B e h r le .

Georg B ulle, Yersuehe zur Einregelung von Gaserzeuger und Siemens-Martin- 
Ofen. Die Verss. zeigten,- daB Einstellung der Gaserzeuger u. S i e m e n s -Ma r t i n - 
Ófen auf das verlangte Optimum moglich ist. Beim Einstellungsvers. auf gunstigsten 
Dampfverbrauch von Gaaerzeugern wurden die Stochhiiufigkeit, Beschickungszeiten 
u. der Betriebszustand sowie die Windmenge (u. damit natiirlich die vergastc 
Kohlenmenge u. der Durchsatz, d. h. die Belastung) konstant gehalten u. nur die 
Menge des zugesetzten Dampfes willkurlich geanderL Bei S-M-Ofen wurde eine 
Versuchsreihe zur Einstellung der richtigen Luftmenge der Verwendung von Misch- 
gas aus Generatorgas u. Koksofengas vorgenommen. Die Zahlen der Einstellungs- 
verss. (siehe die Zahlentafeln u. Schaulinien im Original) bewiesen, daB man mit 
solchen Verss. dem errechneten Yerbrauchswert von 100 kg Kohle je  t  Stahl sehr 
nahe kommt. (0,84 • 10° Gas W E gegenuber 0,7 bis 0,75 <10® Kohlen W E. Deshalb 
empfiehlt'es sich, in allen S-M-Werken eine MeBapparatur (siehe dereń Abbildung 
ii. ausfuhrliche Beschreibung im Original) yorzusehen, um jederzeit solche Ein- 
stellungsverss. machen zu końnen u. eine Kontrolle zu haben, daB die ais gut er- 
kannte Einstellung auch beibehalten wird. Bei solchen Einstellungsverss. soli man 
sich bemuhen, nicht nur die Veriinderlicben, wie z. B. Gas- u. Windmenge, sondern 
alle Verhaltnisse des Ofens zu priifen, da ein Ofenvers. wertvoller ist, wenn alles 
gemessen wird. Es waren also noeli Gas-, Teer-, RuB- u. Abgasmenge zu be- 
stimmen. (Stahl u. Eisen 44. 397—403.) N e u f e l d .

Bruno Schapira, iiber amerikanische Ófen zur Warmebehandlung von Eisen 
und Stahl. Beim Bau amerikan. Warmeofen der Stahlindustrie wird W ert gelegt 
auf gleichmaBige Yerteilung der Eisenmassen, so daB sie dem W armestrom eine 
moglichst groBe Oberflache bieten u. an allen Stellen in gleicher Zeit die yęrlangte 
Hochsttemp. erreiehen. Vf. bespricht weiter die giinstigen Erfahrungen, die man
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m it Staubkohlen- u. Olfeuerungen gcmacht hat, erortert dic Eigenscliaften der feuer- 
festen Auskleidung u. beschreibt an H and von Abbildungen verschiedene Ofenbau- 
artcn fur kontinuicrlichen u. halbkontinuierlichen Betrieb. (Feuerungstccbnik 12. 
174—76. 184—85. 189—93. Wien.) . N eidiiakdt .

H. A. Coy und James A. Noble, Forderungsmethoden in  den Mascotminen, 
Tennessee. Arbeitsmethoden der .Zfi-Bergwerke zu Maacot. (Trans. Amer. Inat. 
Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1371. 1—23. Maacot [Tcnn.].) B Eli RLE.

Robert Ammon, Mahlpraońs der American Zinc Co. o f Tennessee zu Mascot. 
(Trans. Amer. Inat. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1372. 1—32. Mascot 
[Tenn.].) B eh r lic .

Harold Wade, London. Behandluug von oxydischc Kupferuerbindungen enł- 
haltenden Erzen. (D. R . P. 401781 KI. I b  vom 25/9. 1921, auag. 9/9. 1924. E. Priorr. 
14/2. u. 21/2. 1921. — C. 1923. II. 94.) O e l k e r .

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., M agdeburg-Buckau, Napmagnetiselie 
Sćheidung a u f Trommelscheidern unter Aufgabe des G-ułes a u f den oberen Teil der 
Trommel, dad. gek., daB durch Aufgabe von W. oder anderen Fil. eine sieh atetig 
erneuernde Flussigkeitsschiclit auf der oder den Scheideflachen gebildet u. das 
Rohgut trocken oder nafi auf diese Flussigkeitsscbicht aufgegeben wird. — Es 
wird auch bei hoher Umfangsgeschwindigkeit der Trommel eine Sćheidung erzielt. 
(D. R. P. 402257 KI. I b  vom 14/9. 1923, auag. 17/9. 1924.) . O e l k e r .

Edward P. Mathewson, New Y ork, und Thomas J. Scanlon, Alton, 111.; 
iibert. von: George B. Eberenz, El Paso, Texas, Konzentrieren von Erzen. Man 
unterw irft die Erze in Breiform unter Riihren der Einw. von 1LS, welcher unter 
Druck u. unter AusscliluB von L uft in die M. eingeleitet wird, wodurch die Erz- 
teilchen - in S-Verbb. iibergefiihrt werden. Nach Abstellung der ILS-Zufuhr wird 
dann der Brei in Ggw. von Luft einem SchaumschwimmprozeB unterworfen. Zur 
AusfUhrung dea Yerf. wird ein Beh&lter benutzt, der durch eine Scheidewand in 
einen Mischraum u. einen Flotationsraum geteilt ist, die beide durch eine Óffnung 
in Verb. stehen. (A. PP. 1505323 vom 15/4. 1920 u. 1505324 vom 22/10. 1920, 
ausg. 19/8. 1924.) Oe l k e r .

Soc. an. des Mines et Fonderiea de Zinc de la  V ieille  Montagne a Angleur, 
Augleur, Belgien, Entschicefelung von Zinkerzen. (D. R. P. 401599 K I. 40 a vom 
15/3. 1923, ausg. 5/9. 1924. — C. 1924. I. 1587.) Kt)HLU\G.

Republic Fuming and Refining Company, Columbus, iibert. von: W illiam  
George Waring, W ebb City, Y. St. A., Aufarbeitung von Zinkbleirauch. Gesammelter 
schwefelhaltiger Rauch abgerosteter bleihaltiger Zinkblenden wird auf etwa 200° 
erhitzt, um fliichtige Bestandteile zu entfemen, dann mit W. ausgelaugt, um loslich 
gewordene Bestandteile, besonders Cadmiumsalz zu gewinnen u. schlieBlich mit 
einer wss. Lsg. von (NH4)3COs belmndelt. Das Erzeugnis dient ais Farbstoff. 
(Can. P. 236654 vom 7/4. 1923, ausg. 25/12. 1923.) K O h l in g .

Richard Tindall Leighton, IIove, nnd Friedrich Demel, Twickenham, 
Middlesex, England, Herstellung von Blattgold. (D. R. P. 402210 KI. 48 a vom 
26/10. 1923, ausg. 13/9. 1924. E. Prior. 26/10. 1922. — C. 1924. II. 402.) K C h l .

Aktiebolaget Ferrolegeringar, Stockholm, Herstellung von kohlensto/f- und 
siliciumarmen diromlegierungen. (D. R. P. 402007  K I. 18 b vom 5/5. 1921, ausg. 
12/9. 1924. Schwed. Prior. 12/5. 1920. Zus. zu D. R. P. 3 9 3 9 9 9 ; C. 1924. II. 240. —  
C. 1923. n . 683.) K O h l in g .

Carbo-Oxygen Company, Pittsburgh, Pa., iibert. von: John Harris, Lakewood, 
Ohio, Geblasegas, welches insbesondere zum Schweifien und Schneiden von Metallen 
dienen soli u. aus einer Mischung yon Hs mit 15—50% eines carburierten Wasser- 
gases-yon folgender Zus, besteht: 0,5 Teile C6H6, 11,8 Teile CnH3n, 31,3 Teile CO,
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36,1 Teilc II2, 12,6 Teilc C H ,, 2,3 Teile C Ji„, 0,4 Teile O., u. 2,3 Teilc N. (A. P. 
1505338 v o m  20/8. 1918, a u sg . 19/8. 1924.) Oe l k e r .

Carbo-0xygen Company, Cleveland, Oliio, tibert. yon: John Harris, Lake- 
wood, Ohio, Gasfdnniger Brennstoff fu r Gcbldse, welcher durch Mischen yon C jli, 
mit H2 im Verhfiltnis yon 20—40°/„ zu 80—60°/ó dargestellt wird u. hauptsUchlich 
fiir Schweijiarbeiten u. dgl. Verweudung findcn soli. (A. P. 1505340 vom 5/1. 1920, 
ausg. 19/8. 1924.) O e l k e r .

Carbo-0xygen Company, Cleveland, Ohio, iibert. von: John Harris, Lakc- 
wood, Ohio, Gasfdnniger Brennstoff, welcher durch Mischen von H2 mit 15—50% 
W assergas erhalten wird. Letzteres wird hergestcllt, iudem man Dampf iiber 
gliihenden Koks leitet, wobei sieh H„ u. CO bilden u. dann dieses Gasgemisch mit 
KW-stoften carburiert. — Das Prod. soli in Geblasen zum Schwciften u, Schneidcn 
von Metallen yerwendet werden. (A. P. 1505339 yom 5/1. 1920, ausg. 19/8,
1924.) Oe l k e r ,

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Rene Clavel uud Theophile Stanisz, Betraclitungen iiber das Farben der 

Acetałseide. (Vgl. Rev. gen. des Matieres colorantes etc. 1924. 158; C. 1924. II. 
141L) Das Yerh. von Farbstoffen mit NOa-Gruppen wird besprochen. Zusammen- 
fassend bemerken dic Vff., daB es unbegrundet ist anzunehmen, Acetylcellulosc- 
seidc lasse sieh nieht direkt u. ohne Vcriinderung farben. Auch hinsichtlieh der 
Echtheit lassen sieh alle berechtigten Forderungen erfiillen. (Rev. gen. des 
Matiśres colorantes etc. 1924. 222—24. Bascl.) SO v e r n .

Ra o ul Duval, Neue Fortschritte in  der K unst des Batikens. Nach Schilderung 
der bekannten Artcn des Batikens wird ein Vcrf. von B y o r k  V o g t h . N o r l o FF 
(Franz. P. 568809) beschricben, nach welchem ein gefiirbter Stoff mustergemSB mit 
einer Atze aus Rongalit bedruekt wird, der man, um das Eindringen der Waćhs- 
reserye zu yerhindern, Traganthlsg. zugesetzt hat. Man nimmt durch k. W., um 
das W achs zu yerfestigen, knittert, farbt, behandelt u. U. nochmals mit W achs u. 
yerfahrt wie angegeben. (Rev. gśn. des Matićres colorantes etc. 1924. 235 bis 
236.) SO yern.

A. Beil, Indigosol. Die Anwendung des aus Leukoindigo durch S 03 erhaltenen 
sauren Esters in der Farberei u. Druckerei wird beschrieben. Auch Thioindigo, 
Chinonarylid- u. Anthrachinonkupenfarbstoffe lassen sieh in Schwefelsaureenolester 
uberfiihren, die wie Indigosol au f W olle u. Baumwolle Anwendung finden konnen. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 37. 745—46. Hochst a. M.) S 0 v e r n .

Heinrich Trillich, Zinnober. Geschichtliche Angaben, sowie Angaben dariiber, 
was im Handel unter Zinnober yerstanden werden kann. (Farben-Zfg. 29. 1942 bis 
1943. Miinchen.) SC y e r n .

J. F . S ach e r, Uber Bleiiuei/iersatzmittel. Die Herst. u. Eigenschaften des 
neutralen P bC 03, des elektroljt. gefSllten Pb-WciB, von PbCl, •Pb(OH):), ferner von 
2P bS 0 3*Pb(0H)2, dem FALKschen Pb-weiB 5 PbC 03 ■ 2 Pb(OH)2 • PbO, sublimiertem 
od. Sulfo-Pb-WeiB, weiter von Sb.,06, Zn-WeiB u., yerschiedenen Sorten Lithopone 
werden besprochen. ZnS03 i s t . fiir die Haltbarkeit eines ZnO-Anstrichs - nieht 
minder gefahrlich ais ZnS04. ZnO geht durch Feuchtigkeit u. Luft-COj in bas. 
Carbonat iiber, dadurch nimmt das Vol. zu u. der Anstrich wird rissig. Bisher 
ist es nóch nieht gelungen, einen yollwertigen Pb-WeiBersatz zu schaffen. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 37. 732—35. Dusseldorf.) SO y e r n .

W est Virginia Pulp and Paper Company, New York, iibert. von: Viggo  
Brewsen, Brooklyn, New York, Bleichen von pflanzlichen Fasern, Faser, die durch 
Kocben mit in W , 1. Monosulfiten gewonnen wurde, w ird nach dem W aschen zuuachst
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unter Riihren mit Cla behandelt; nach dcm Auswaschen wird mit Chlorkalk gebleicht. 
(A. P. 1500378 vom 5/10. 1921, ausg. 8/7. 1924.) F r a n z .

J. F. Moseley, Fallowfield, Manchester, M ittel zum Seinigen, Bleiclien, Fcirben, 
Gerbenusw. Man sctzt den Reinigungs-, Bleich-, Farbę- oder Gerbbadern usw. eine 
Mischung zu, die aus hydrierten KW-Stoffen, Tetrahydronaphthalin, hydrierten 
Phenolen, Tetrahydrouaphthol, Alkalisalzen von sulfonierten Olen, oder Sulfousauren 
oder seifenbildenden Fettsauren, u. kolloidalen Silicaten oder kolloidalen Suspensionen 
von Silicaten besteht. Ais Alkalisalz verwendet man z. B. das Na-Salz der Stearin- 
saure, Ricinusolsulfonsaure oder Naplithensulfonsaure; ais kolloide Silicate benutzt 
man Bentonit, Ehrenbergit, Porzellanerde, Ton, Magnesiumsilicat, Natriumsilicatgel, 
mit oder ohne Zusatz von peptisierendcu Stoflen, wie Alkohole, Phenole. Man ver- 
mischt z. B. 30 Teile harte Seife, 20 Teile Dckahydronaphthalin, 20 Teile Tetra- 
hydronaphthalin, 20 Teile Cyclohexanol, . 4 Teile W. u. 0,5 Teile einer kolloidalen 
Suspension eines Silicates. Anstelle der hydrierten KW-Stoffe konnen auch cliloriertc 
Paraffine verwendet werden. Der Zusaćz dieser Mischung bewirkt eine gleiehmafiige 
Yerteilung der Bleich-, Farbę- usw. -mittel. (E. P. 215880 vom 14/11. 1922, ausg. 
12/6. 1924.) F r a n z .

W iener Manufaktur Goldscheider, W ien, Uerstelhmg farbiger Muster a u f  
Waren aller Art, insbesoudere auf keram. Prodd., wie Fayencen, durch Aufspritzen, 
dad. gek., daB nach dem Auftragen der Farbę ein W asserstrahl auf sie aufgespritzt 
u. so die Farbę von der Auftreffstelle des W asserstrahles in einem vou seiner 
StSrke u. Richtung abhangigen Mafie u. Sinne yerdrangt wird. —• Man kann nach 
diesem Verf. allm8hliche t)bergange, oder dunklere u. liehtere Stellen erzeugen. 
Das Verf. ist auch fur Pappe, Gips, Elfenbein usw. anwendbar. (D. B,. P. 392640  
KI. 75 c vom 11/3. 1923, ausg. 24/3. 1924. Oe. Prior. 3/3. 1923.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen bei K olna.R h ., 
Batikverfahren, dad. gek., daB man die gebatikte W are mit CrCl3 bcizt u. nach 
Entfem ung der Reserye mit beizuziehenden FarbstofFen im kochenden Bade aus- 
farbt. — Die mit W aclis reservierte W are wird einige Stunden in eine Lsg. von 
CrClj eingelegt; nach dem Entfernen der unfisierten Beize durch Spiilen oder 
Kreiden u. Spiilen wird das W achs abgekoclit oder mit einem Losungsm. gelost, 
hierauf wird mit einem Chrombeizenfarbstoffc kochend gefarbt. Durch das Verf. 
wird das F 8rben erheblich abgekilrzt, auch ist Farbstoffauswahl nicht mehr beschrankt. 
(D. R. P. 395565 KI. 8 u vom 6/5. 1920, ausg. 20/5. 1924.) F r a n z . •

Leopold Cassella & Co., G-. m. b. H., Frankfurt a. M., Herstellung waschechtcr
Farbungen a u f pflanzlićhen Fasern, dad. gek., daB rnan die Fasern mit dem aus 
primaren aromat. Aminen u. alipliat. Aldehyden bei Ggw. von Sauren erhaltlichen 
Kóndensationsprodd. behandelt u. dann nach dem Diazotieren mit Phenolen bezw. 
Aminen entwickelt, oder daB man die Diazotierung der Kondensationsprodd. in 
Substanz yornimmt, die Fasern mit den Diazoverbb. behandelt u. sodann entwickelt. 
-r*" Die erhaltenen Farbungen sind wasch- u. bauchecht; die besten Ergebnisse 
liefern die Kondensationsprodd. aus Aminen, dereń p-Stellung zur NH2-Gruppe un: 
besetzt ist, u. die Kondensationsprodd. aus mehrkernigen Basen, bei denen dic 
einzelnen Kerne in p-Stellung zu den Aminogruppen verbunden sind, wie Bęnzidin, 
Diaminodiphenylmethan. (D. R,. P. 402502 KI. 8m.vom 5/12. .1922, ausg. 15/0. 
1924.) F r a n z . '

George J. Mess und Gordon B. Mess, Indianopolis, Indiana, Ftirbcn von 
Geweben m it Kiipenfarbstoffen. A uf Gewebe aus Leinen oder Baumwolle wird eine 
Farbmischung, nach dem Spritzyerf. aufgebraclit oder aufgedruckt, die aus Tragantli, 
Dextrin, Kupenfarbstoff, FeSOj, SnCl2, W einsaure u. W . besteht. Das Gewebe 
w ird durch NaOH von 20° Bć bei 75° in etwa 30 Sek. gefuhrt, das Gewebe bleibt 
dann 5 Sęk. an der. Luft u. geht dann 20 Sęk. in k. Na OII yon 20° Be. Nach dem
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W aschen mit W . u. verd. H2S 0 4 wird gescift. Um ein Loscn des Farbstoffes in 
der k. Lauge zu vermeiden setzt man der Lange M n02-Paste zu. (A. P. 1486353 
yom 2 2 /7 . 1922, ausg. 11 /3 . 1924.) '  F r a n z .

Durand & Huguenin, A. G. Basel, Schweiz, Farben der tierischen Faser mit 
Kiipenfarbstoffen. Man farbt W olle mit den Estern der Leukoverbb. der Ktipen- 
farben bei erhohter Temp. aus schwaeh saurem Bade u. behandelt dann mit oxy- 
dierenden Mitteln, NaNO». (E. P. 218649 vom 27/6. 1924, Auszug veroff. 27/S. 
1924. Prior. 2/7. 1923. Zt/S. zu E. P. 203 681; C. 1924. I. 1109.) F r a n z .

Ralph. L. Evans, New York, Haarfdrbemittel. Man yerwendet Verbb. aromat. 
Aminę mit CO enthaltenden Stoffen, wie Aceton, CELO, CH3C0H, die durch Einw. 
von N aH S03 oder Na-Sulfoxylat in W. 1. gemaclit werden konnen, z. B. p-Phenylen- 
diaminacetonnatriumbisulfit. Die Verbb., dereń Giftigkeit geringer ist ais die der 
Aminę, konnen auch zum Farben von Pelzen, Federn usw. dieuen. (A. P. 1497262 
yom 24/2. 1923, ausg. 10/6. 1924.) F r a n z .

J. R. Geigy, Basel, Schweiz, Hcrstellung echter Drucke oder Farbungen, darin 
bestehend, daB gut losliche Farbstoffe statt mit Hilfe der im D. R. P . 371597 u. 
im Zus.-Pat. 386032: C. 1 9 2 4 .1. 1714 genannten Sauren hier mit Hilfe von Athylen- 
glykol oder Thiodiglykol oder ihrer Gemische bei gewohnlicher Temp. aufgedruckt, 
auf der Klotzmasehine gefiirbt oder sonstwie auf das Fśirbegut aufgetragen u. durcli 
Trocknenlassen ohne zu diimpfen echt fixiert werden. — Die Lsgg. dicńen zum 
Drucken, Farben, Bespritzen von Wolle, Seide, Baumwolle u. anderen Textilfasern, 
sowie yon Holz, Federn, Haaren, Papier, .Stroh- u. KunststofFen. (D. R. P. 400684
IO. 8n yom 24/7. 1923, ausg. 18/8. 1924. Zus. zu D. R P. 371597; C. 1923. IV. 948.) F r .

Durand & Huguenin A. G., Basel, Schweiz, Farben und Drucken mit Kiipen- 
farbstoffen. Die mit den Leukoestern yon KiipenfarbstofFen, Indigo, getrankten 
Gewebe werden mit N aN 02 oxydiert. Das Tranken der Faser, insbesondere der 
Wolle, Seide, des Leders, mit den Leukoestern u. den Oxydationsmitteln erfolgt bei 
erhohter Temp. Die Entwicklung der Farbungen kann durch Dampfe fliichtiger 
Sauren wie Essigsaure, bewirkt werden. Zur Erzeugung von WeiBreseryen bedruckt 
man die mit den Leukoestern geklotzte Faser vor dcm Entwickeln des Farbstoffes 
mit Hydrosulfit, Sulfit oder Thiosidfat, zur Erzeugung yon Buntreseryen setzt man 
der Druckpastc bas. Farbstoffe mit Tannin, Beizenfarbstoffe usw. zu. (E. P. 
212546 yom 1/3. 1924. Auszug yeroff. 30/4. 1924. Prior. 9/3. 1923. Zus. zu
E. P. 203681; C 1924. I. 1109.) FRANZ.

Clayton Anilinę Co. Ltd., Clayton, M anchester, und J. G. Grundy, Bolton, 
Farben von Celluloseacetat m it Schicefel- oder Kiipenfarbstoffen. Man setzt dem 
Farbebade Sulfitcelluloseablauge oder ihre wirksamen Bestandteile, wie ligninsulfo- 
saures Na, Zellpeeh, Zuckerarten zu; der Zusatz der Sulfitcelluloseablauge yerhindert 
die Hydrolyse des Celluloseaeetats durch Alkalien. Beim Farben yon Baumwolle 
mit Effektfadcn aus Cellułoseacetatseide bleiben die letzteren weifi. (E. P. 214330 
vom 18/1. 1923, ausg. 15/5. 1924.) F r a n z .

Robert Arnot, Busliey, England, Herstellung von Farbstoffen. Man dest. Harze, 
Kolophonium, mit gebranntem Kalk bei 150— 300°, nitriert das Destillat reduziert, 
diazotiert u. yereinigt m itNaphthol- oder Aminonaphtholsulfonsaure. (A. P. 1500915 
yom 3 1 /8 . 1921 , ausg. 8 '7 . 1924.) F r a n z .

Charles Rousseau und Andre Deyille, Frankreieh, Deckfarbstoff. In einer 
Mischung wss. Lsgg. yon Na^SOj, (NH4)2S04 u. Ala(S04)3 werden rot u. orange ge- 
farbte o-Azocarbonsaurefarbstoffe gel., gepulyerter Bauxit, Lithopon, TitanweiB, 
Talkum o. dgl. zugesetzt u. unter kraftigem Ruhren mit NH3 gefiillt. Der Farbstoff 
soli ais Ersatz fiir Mennige dienen. (F. P . 571796 vom 2 8 /1 2 . 1922, .ausg. 23/5 . 
1924.) K C h l in g .
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Ludwig Adrian Sanders junior und Kareł Adrianna Roth, Holland, Deck- 
farbstoffe werden aus Losungen ihrer Bestandteile bei Ggw. von Tragern, wie 
Kreide, Zement, Talkum, Gips, Kieselgur, Marmormehl, Bimsstein u. dgl. erzeugt, 
wobei gegebenenfalls der Zusatz an der B. des Farbstoffes teilnehmen kann. Z. B. 
wird Kreide in Bleiacetatlsg. yerteilt u. die Mischung mit Na>Cr20 7 yergetzt oder 
es wird Talkum in einer Lsg. von KM n04 yerteilt u. CoCl2 zugegeben. (E. P. 
573338 vom 19/11. 1928, ausg. 21/6. 1924. HoU. Prior. 29/6. 1923.) K u ij l in g .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a..M. (Erfinder: Arthur 
Zitscher, Offenbach a. M.), Darstellung von Azofarbstoffen, darin bestehend, daB 
man Diazo-, Tetrazo- oder Diazoazoyerbb., welche keine S03H- oder C 02H-Gruppe 
enthaltcn, mit Acetoacetylaminoarylthiazolderiyy. der aUgemeinen Formel: CH3-C 0- 

■v
CH2 • CO ■ NH • Ii • C ^>R', worin R u. R ' gegebenenfalls substituierte aromat. Radi-

kale bedeuten, fur sich oder auf einer Grundlage kuppelt. — Die Acetoacetylamino- 
arylbenzothiazole erhalt man durch Erhitzen von Aminoarylbenzthiazolen mit Acet- 
essigester. AcetessigdeJiydrothiotoluidid, schwach gelbliches krystallines Pulyer aus 
wss. A., F. 170—172° (unkorr.), geringe Zers., 1. in w. yerd. NaOH, Essigester, Eg., 
A ., Bzl., wl. in A ., CCI,. Die Farbstoffe liefern sehr echte gelbe Lacke, die auf 
der Faser erzeugtcn gelben bis orangegelben Farbungen sind sehr waschecht. 
(D. R. P. 393722 KI. 22a vom 27/5. 1922, ausg. 7/4. 1924.) F b a k z .

GeseHschaft fiir Chemische Industrie in  Basel, Basel (Schweiz), Hcrstellung 
von leicht loslichen, diazotierbaren Azofarbstoffen. (B. R. P. 394 001 KI. 22a vom 
22/7. 1920, ausg. 10/4. 1924. Schwz. Priór. 21/12. 1918. — C. 1921. IV. 267.) Fk.

Chemische Eabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold 
Laska und Arthur Zitscher, Offenbach a. M.), Darstellung von wasserunloslidien 
Azofarbstoffen nach D. R. P. 390740, darin bestehend, daB man hier die Tetrazo- 
yerbb. yon m,m'-Diaminoazo- oder m,m'-Diaminoazoxyk6rpern , welche keine Sulfo- 
gruppe enthalten, mit den Aryliden der 2,3-Oxynaphthoesaurc fiir sich oder au f 
einer Grundlage kuppelt. — Die mit 2,3-Oxynaphthoesaure-^-naphthalid impr&gnierte 
Faser liefert mit der Tetrazolsg. von m,m'-Diaminoazotoluol oder m,m'-Diaminoazoxy- 
toluol bauchechte rote Farbungen, mit 2,3-Oxynaphthoesaure-o-anisidid erhalt man 
cbenfalls rote Farbungen. (D. R,. P. 395918 KI. 22a vom 23/2. 1923, ausg, 30/5. 
1924. Zus. zu 390 740; C. 1924. I. 2307.) FbanŻ.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
saurer Azo farbstoffe fiir W olle nach D. R. P. 365617, dad. gek:, daB die Diazoverbb.

der Monosulfosauręn der Ammodiarylsulfone (nebensteh. 
Formel), wobei sich die Sulfogruppe in dem einen óder 
dem anderen der beiden benzolischen K erne, welche noch 
weitere Substituenten tragen konnen, befinden kann, mit 
unsulfierten 5-Naphthylaminen oder dereń N-Substitutions- 
prodd., sowie unsulfierten, mindestens zwei aromat. Kerne 
enthaltenden N-Substitutionsprodd. des Anilins u. seiner 

Homologen kuppelt. — Man erhalt orange bis blaurote Farbstoffe, die sich durch 
reinen Farbton, sehr gute W asch- u. Lichtechtheit u. gutes Egalisierungsvermdgen aus- 
zeichnen. Monoacetyl-2,4-diamino-4'-methyl-5'-sulfo-1,1'-diphcnylsulfon, erhalten durch 
Kondensation yon p-Toluolsulfinsaure mit 2,4-Dinitro-l-chlorbenzol, Sulfieren, Redu- 
zieren, Acetylieren u. Diazotieren des Kondensationsprod. Monoacetyl-2,5'-diamino- 
4-sulfo-4'-methyl-l,l'-diphenylsulfon, erhalten durch Kondensieren der p-Toluolsulfin- 
saure mit l-Chlor-2-nitrobenzol-4-sulfonsaure, Nitrieren, Reduzieren, Acetylieren u. 
Diazotieren. Sulfosaure des 2,5-Diamino-i'-methyl-1,1’-diplienylsulfom, erhalten durch 
Sulfieren u. Acetylieren des 2,5-Diamino-4'-methyl-l,l,-diplienylsulfons. 2-Amino-4- 
sidfo-4'-methyl-l,r-diphenylsulfon, erhalten durch Kondensieren der p-Toluolsulfin-
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siiure mit l-Chłor-2-nitrobenzol-4-sulfons&ure u. Eeduzieren. Nitro-2-diazo-l-sulfo- 
4'-methyl-1,1'-diphcnylsulfon, erhalten durch Kouden8ieren der p-Toluolsulfmsaure 
m it 1 -Chlor-2-nitrobenzol-4-sulfons5ure, Eeduzieren, Diazotieren u. Nitrieren. Ais 
Kupplungskomponente yerwendet man Athyl-tf-naphthylamin, Athylbenzylanilin, 
M etbylbenzylanilin, Methyldiphenylamin. (D. R. P. 398792 KI. 22 a vom 11/4.
1923, ausg. 16/7. 1924. Schwz. Prior. 29/4. 1922. Zus. zu D. R. P. 365 617; C. 1923. 
II. 409 . Schwz. P P . 100852 ,100853 ,100854 ,100855 ,100  856,100857, 100858, 
100859, 100860, 100861, 100862, 100863 vom  29/4. 1922, ausg. 16/8. 1923. 
Zus. zu Schwz. P. 9 0 0 9 3 ; C. 1922. II. 327. E . P . 211742 vom  9/4. 1923, ausg. 20/3.
1924. Zus. zu E. P. 169 863; C. 1922. II. 327.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, iibert. von: G. de Mont-
m ollin, Basel, Schweiz, Saure Azofarbstoffe fiir Wolle. (A. P. 1467711 vom 23/4.
1923, ausg. 11/9. 1923. — Vorst. Ref.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie ią. Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Azofarbstoffen. Man yereinigt Diazoyerbb. mit D eriw . des l-Oxynaphthalins 

vou der nebensteh. Formel, worin R  einen Arylrest oder 
einen NH-Arylrest bedeutet. Solelie D eriw . sind z.B. 4,4'-Di~ 
oxynaphthylketon-3,3'-carbonsaure, 4,4'-Dioxynaphthylketon, 
l-Oxynaphthalin-4-carbonsaurearylid, 4-Oxynaphthyl-l-aryl- 
ketone. Man erhalt je  nach der yerwendeten Diazoyerb. 
Farbstoffe, die W olle aus saurem Bade fiirben oder die zur 

E  Herst. von Pigmentfarben oder Lacken dienen. Man kann
die Farbstoffe auch auf der Faser erzeugen. Die Farbungen 

zeichnen sich durch ihre Lebhaftigkeit, Farbstiirke u. Echtheit aus; Der Farbstoff 
aus diazotierter l-Methoxy-2-aminobenzol-4-sulfonsaure u. 4,4'-Dioxydinaphthylketon-
з,3'-dicarbons&ure farbt W olle rot, aus diazotierter MetanilsSure u. 4-Oxynaphthyl-
1-phenylketon-3-carbonsaure entsteht unter Abspaltung von C 02 eine Wolle orangerot 
fSrbender Farbstoff, der mit Ba-Salzen rote Lacke liefert. 4-Oxynaphthyl-l,2'-chlor- 
phenylketon-3-carbonsaure liefert mit der Diazoyerb. des Phenylathers des 4-Clilor-
2-amino-l-phenol einen lebhaften roten Farbstoff, aus dem sehr echte Lacke her- 
gestellt werden konnen. Die mit der alkal. Lsg. von 4,4'-Dioxy-l,l'-dinaphthyl- 
keton getrankte Baumwollfaser wird nach dem Behandeln mit diazotiertem o-Toluidin 
wasch- u. lichteeht rot gefarbt. Der d-CMor-3-kresylather des 4-Chlor-2-amino- 
phenols, erhalten durcli Kondensation von Chlorkresol, OH : C l : CHS =  1 : 4 : 3, 
mit l,3-Dichlor-2-nitrobenzol u. Eed., liefert mit 4-O xynaphthyl-l-phenylketon 
scharlachrote Farbungen. Der Phenyl- oder Benzylather des 4-Athylsulfon-2-amin-o-
1-phenols, erhalten aus l-Chlor-2-nitro-4-benzolsulfonsaurechlorid durch Umwandlung 
in die Sulfinsiiure, Athylieren, Austausch des Cl durch 0 -C aH 5 oder 0-C H 3-C6H5
и, Eed., liefern mit 4-Oxynaphthyl-l-phenylketon scharlachrote Farbungen. (E. P.
211223 vom 15/11. 1922, ausg. 13/3. 1924. F . P. 570268 vom 17/11. 1922, ausg. 
26/4. 1924. Schwz. PP. 99522 vom 7/7. 1922, ausg. 1/8. 1923, 100 379, 100 380, 
100381, 100382, 100383, 100384, 100385 [Zus-Palt.] vom 7/7. 1922, ausg. 16/8,
1923.) - F r a n z .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in  Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Monoazofarbstoffen. Man yereinigt Nitro-l-diazo.-2-oxynaphthalin-4-sulfonsSiure 
mit 1-Naphthol u. behandelt den erhaltenen Farbstoff mit reduzierenden Mitteln, 
wie Alkali-, Erdalkalisulfide, -sulfhydrate, -polysulfide, Fe(OH)2, FeCOa. Die re- 
duzierten Farbstoffe besitzen eine bessere Losliclikeit, besonders in kalkhaltigem 
W ., sie f&rben Wolle, nachchromiert, in echten grauen bis schwarzen Tonen. (E. P. 
214629 vom 15/4. 1924, Auszug yeroff. 18/6. 1924. Prior. 19/4. 1923.) F r a n z .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Erfinder: Arthur 
Zitscher, Offenbach a. M., Darstellung von wasserunloslichen Azofarbstoffen, darin
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bestehend, daB man Diazo-, Tetrazo- oder Diazoazoverbb., welche kcine SOaH- 
oder CO.H-Gruppe enthalten, mit Acylacetylaminoazo- oder Acylacetylaminoazoxy- 
verbb. der allgemeinen Formel: Y  ■ CO • CIL • CO • NH • R—X—R ', worin R  u. R ' 
zwei gleiclie oder vcrschiedene, gegebenenfalls substituierte, aromat. Radikale be- 
deuten, Y einen aliphat oder aromat. Rest u. X  die Azo- oder Azoxygruppe sein 
kann, fiir sich oder auf einer Grundlage kuppelt. — Die Acylacetylyerbb. konnen 
durch Erhitzen von Aminoazo- oder -azoxyverbb. mit Acylessigestern hergestellt 
werden. Acetoacetyl-4-aminoazobenzol, gelboranges, krystallin. Pulver aus yerd. A.,
F. 1 3 0 — 1 3 1 11 (unkorr.), 1. in A., A., Essigester, unl. in CCIj, Acetoacetyl-o-aminoazo- 
toluol, orangegelbe feine Nadeln aus verd. A., F. 147° (unkorr.)., 1. in A ., Eg. 
Aeetoacetyl-4-aminoazoxybenzol, blaBgelbc Stabchen aus verd. A ., F . 138° unter 
Zers., 1. in A ., Eg.; Acetoacetyl-4-amino-4'-chlorazobenzol, orangegelbe yerfilzte 
NSdelchen aus verd. A ., F. 185—186° (unkorr.) unter Zers., 1. in A ., Eg. Aceto- 
acetyl-4-amino-3'-nitroazobenzol, orangegelbe verfilzte Nadelchen aus Acetessigester,
F . 138° (unkorr.), geringe Zers., 1. in A ., Eg. Acetoacetyl-4-amino-l-phenylazo- 
naphthalin, orangerote Nadelbiischel aus verd. A ., F . 154—155° geringe Zers. 1. in 
A., Eg. unl. in A. Aceloacctyl-l-(4-amino-2-mcthylphenyl)-azonaphthalin, orangegelbe 
kugcHge Aggregate aus verd. A., F . 153—154° unkorr., 1. in A., Eg. Die Verbb. 
besitzen Verwandtschaft zur pflanzlichen Faser, man kann daher die Farbstoffe 
nach dem Eisfarbenverfahren auch obne Zwischentrocknung der geklotzten W are, 
auf der Faser erzcugen; man erhiilte gelbe bis braungelbe Tone. Die Farbstoffe 
dienen auch zur Herst. von Pigmentfarben. (D. R. P. 393267 KI. 22a vom 12/12.
1922, ausg. 31/3. 1924. E . P. 210347 vom 1/6. 1923, ausg. 21/2. 1924.) F r a n z .

Asa W illard Joyce, Newark, New Jersey , Herstellung von Disazofarbsloffm. 
Man vereinigt die Tetrazoverb. des 4,4'-Diaminobenzophenons, oder seiner Sub- 
stitutionsprodd. mit 1 Mol. eines Naplithols u. 1 Mol. einer Naphtholsulfosaure. Die 
Farbstoffe farben Wolle u. Seide aus saurem Bade in lebhaften, wasch-, licht- u. 
walkechten Tonen an. (A. P. 1501348 vom 7/6. 1923, ausg. 15/6. 1924.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh., 
Herstellung von Diazofarbstoffen. Man vereinigt die Tetrazoverbb. der 4,4'-Diamino- 
diphenylhamstoffS^-dicarbonsdure mit Azofarbstoffkomponenten; oder man kuppelt 
die Diazoverb. yon S-Nitro- oder 6-Acidylamino-2-ami7iobenzoesawe mit einer Azo- 
farbstoffkomponente, reduziert die N 0 2-Gruppe oder yerseift die Acidylaminogruppe 
u. behandelt den Aminoazofarbstoff mit C0C1.3; beim Kuppeln mit 1-m-Amino- 
phenyl-3-methyl-5-pyrazolon erhalt man einen Farbstoff, der Baumwolle gelbrot ffirbt, 
beim Behandeln mit CuS04 entstehen echte orange Fiirbungen, der Farbstoff aus 
Aceteasigaaure-o-anisidid farbt gelbrot, beim Nachbehandeln mit CuS04 braun, der 
aus Acetcssigsaureanilid-p-carbonsiiure gelb, beim Nachbehandeln grunstichig gelb. 
(E. P. 215769 vom 7/5. 1924, Auszug veroff. 9/7. 1924. Prior. 7/5. 1923.) F banz.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh., 
Herstellung von sekundaren Disazofarbsloffcn. Man vereinigt Diazoverbb. der 
Benzol- oder Naphthalinreihe mit 4-Methyl-2-aminobenzoesaure, diazotiert u. kuppelt
2-Amino-5-naphthol-7-sulfosSure oder ihren D eriw . Die Farbstoffe farben Baum
wolle in blauroten Tonen, die beim Naehkupfern violettblau werden. (E. P. 219 299 
vom 4/7. 1924, Auszug veroff. 10/9. 1924. Prior. 18/7. 1923.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, iibert. von: 
W illiam  W. Bauer, Thurston, Ohio, und Harold E. Woodward, Pennsgroye, 
New Jersey, Herstellung von blauen Trisazofarbstoffen. Man yereinigt die Diazo- 
verb. von l-Aminobenzol-3-sulfonsaure mit dem Gemisch von l-Naphthylamin-6- 
u.-7-sulfonsaure, diazotiert, yereinigt wieder mit dem Gemisch von 1-Naphthyl- 
amin-6-u.-7-sulfonsaure, diazotiert abermals u. kuppelt mit 2-Amino-5-naphthol- 
7-sulfonsaure oder ihren in der NH2 durch Akyl usw. substituierten D eriw . Die
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Farbstoffe farben Baumwolle in lichtechten lebliaft blauen Tonen. (A. P. 1498316

National Anilinę & Chemical Company, Inc., iibert. von: Lucas P. Kyrides,
.Buffalo, New York, V. St. A., Hersłellung von Triphcnylmethanfarbstoffen. Man kon- 
densiert Deriyy. des p,p'-Diaminodiphenylmethan mit jS-Oxyfitliylderivv. von aromat. 
Aminen in Ggw. von Oxydationsmitteln. Das Na-Salz der Diathyldibenzyldiamino- 
diphenylmethandisulfosdure wird unter Kuhlen mit einer Lsg. von Na2Cr20 7 versetzt 
u. hierauf eine Lsg. yon 3-Oxyatkyl-o-toluidin in HaS 0 4 D. 1,095 zugegeben; nach 
dem Filtrieren wird der Farbstoff ausgesalzen; der Farbstoff farbt W olle, Seide 
oder andere tier. Faser in rotlich yioletten Tonen. (A. P. 1504060 vom 10/3.
1922, ausg. 5/8. 1924.) F r a n z .

Dicka, David & H eller Co., iibert. von: Joseph R. Minevitch, New York, 
Hersłellung von Tripkenylmethanfarbstojfen. Man lost die Leukobasen yon Tri- 
phenylmethanfarbstoffen z. B. Mąlachitgrun, in Essigsiiure von melir ais 75 °/0 u. 
oxydiert mit P b 0 2-Paste ohne Zusatz yon MineralsJiuren; man erhfilt eine hohere 
Ąusbeute an krystallisiertem Farbstoff, ais bei Zusatz yon Mineralsiiure. (A. P. 
1483233 vom 30/6. 1920, ausg. 12/2. 1924.) F r a n z .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M., Darstellung 
von Farbstoffen der JPuchsinreihe, darin bestehend, daB man Mełhylenchlorid mit 
Anilin, o-Toluidin oder Gemisclien yon beiden umsetzt u. das so erhaltene Basen- 
gemisch mit o-Toluidin oder Anilin in Ggw. eines tJbersehusses yon salzsaurem 
o-Toluidin bezw. Anilin u. Oxydationsmitteln erhitzt. — Man erhielt in guter Aus- 
beute Fuchsin; das Verf. hat den Vorteil, daB der teure CIIjO durch das billige 
Methylenchlorid ersetzt wird. (D. B.. P. 397823 Kil. 22b vom 21/3. 1922, ausg. 30/6.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, Ubert von: Max 
W eiler, Eiberfeld, llerstellung von chromierbaren Farbstoffen der Triarylmethan- 
reihe. Man kondensiert alkylierte Diaminobenzhydrole mit l-Naphthol-2-carboxyl- 
7-sxdfosaure oder -4, 7-disidfosaure u. oxydiert die erhaltene Leukoyerb. Die Farb- 
st.offe farben Wollę u. ehromierte Wolle aus saurem Bade in blauen Tonen; sie 
konnen auch zum Bedrucken yon Baumwolle yerwendet werden. (A. P. 1503177 
yom 19/3. 1924, ausg. 29/7. 1924.) F r a n z .

, Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M. (Erfinder: Bobert 
Schuloff, Konigstein i. Taunus), llerstellung von Farbstoffen, dad. gek., daB man 
Salze yon Pyridinammoniumbasen in Ggw. eines Kondensationsmittels m it Dialkyl- 
aminobenzaldehyd oder D eriw . derselben kondensioft. — Man erhitzt eine Lsg. 
von Dimethylaminobenzaldehyd u. a-Picolinjodathylat in A. nach Zusatz yon Pi- 
peridin melirere Stdn. unter RuekfluB, der erhaltene gelbe Farbstoff kann aus A. 
umkrystallisiert werden. Ahnliclie Farbstoffe entstehen bei Anwendung von Methoocy- 
oder Athoxydialkylaminobenzaldehyd u. Collidinjodathylat, Methyldihylpyridinjoddthylat, 
ais Kondensationsmittel kann man Piperidin, Athylamin, Diathylamin, NH3 usw. 
yerwenden ; die erhaltenen gelben Farbstoffe wirken sensibilisierend. (D. B. P. 
394744 KI. 22 e yom 23/5. 1922, ausg. 3/5. 1924.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigsliafen a. Rh. (Erfinder: Arthur 
Liittringhaus, Mannheim, und Paul Nawiasky, Ludwigsliafen a. Rli.), Darstellung 
von Kiip en farb sto ffen, darin bestehend, daB man die im D. R. P . 259370, C. 1913.
I. 1743 bescliriebenenen Oxydationsprodd. ais Dibenzanthrons mit aromat. Verbb. 
behandelt, die eine oder meherere Trihalogenmethylgruppen enthalten. — Das Oxy- 
dationaprod. des' Dibenzanthrons gibt beim Erwarmen mit Benzotriehlorid einen 
Baumwolle aus der Ktipe griinblau, mit 2-ro-Trichlor»iethylanthrachinon einen ahnlich 
fiirbenden Kiipenfarbstoff. (D. R. P. 395691 KI. 22b yom 10/9. 1922, ausg. 16/5.

vom 2/12. 1921, ausg. 17/6. 1924.) F r a n z .

1924.) F r a n z .

19 2 4 ;) F r a n z .
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Badiache Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eli., Erfinder: Paul 
Nawiasky und W alter Krannich, Darstelhing von chlorechten Deriuaten des N-Di- 
hjdroanthrachinonazins, dad. gek., daB man letzteres in scliwefelsaurer Lsg. zuerst 
bromiert u. dann cliloriert. — Man erlialt absol. chloreclite Farbstoffe. (D. E. P. 
396111 KI. 22 b Y o m  18/11. 1922, ausg. 24/6. 1924.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh., Erfinder: Paul 
Nawiasky und W alter Krannich, Darstellung von cldorcchtcn Derivaten des N-Di- 
luydro-1^,1' ̂ -anthracldm nazins, dad. gek., daB man letzeres unter milden Bedingungen 
chloriert u. dann bromiert. — Man lost das N-Dihydro-l,2,l',2'-anthrachinonazin 
v.. B. in H 2S 0 4 unter Zusatz von N aN 02 u. leitet bei 60° einen schwachen Chlor- 
strom ein, dann liiBt man nach nochmaliger Zugabe von N aN 02 in H2S 04 Br 
zutropfen. Das Bromchlorderiy. ist chlorecht u. beim Fiirben kalkunempfindlich. 
(D. E. P. 397822 KI. 22b vom 16/11. 1922, ausg. 1/7. 1924.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Scliweiz, Herstellung 
eines chlorechten Chlońerungsproduktes des lJ}£',l'-Anthrachinonazim . Aus den 
liochclilorierten Clilorierungsprodd. des N-Dihydro-l,2,2',l'-anthrachinonazins wird 
ein Teil des Chlors ais HC1 wicder abgespalten, man setzt z. B. zu dem Gemisch 
von Suspensionsmittel u. Farbstoff nach dem Chlorieren Nitrobenzol u. erwiirmt 
solange auf mindestens 70°, bis die HCl-Entw. nachliiBt, oder man trennt den F arb 
stoff vom Suspensionsmittel u. erhitzt in einem hoch sd. organ. Losungs- oder 
Suspensionsmittel auf Tempp. uber 140°. Der erhaltene Farbstoff zeichnet sich 
durch Eeinheit des Farbtons, Chlorechtlieit u. BestJindigkeit in der Stammkupe aus. 
(Sehwz. P. 103652 vom 16/3. 1923, ausg. 16/4. 1924.) F r a n z .

K alle & Co. A. G., iibert, von: M aximilian P. Schmidt und Alfred Hagen- 
bócker, Biebrich a. Eh., Kupenfarbstoffc. Die Kondensationsprodd. von Acenaphthenon 
mit Aldehyden, wie Benzaldehyd, Salićylaldeliyd, Chlor-, Oxy- oder Aminoaldehyde 
der Benzol-, Naphtlialin- oder Anthracenreihe, werden mit Atzalkalien yerschmolzen. 
Benzylidenacenaphthenon, F . 107° liefert beim Verschmelzen mit KOH bei 200—260° 
einen Baumwolle aus der Kupę blau farbendeti Kupenfarbstoff. o-Oxybenzyliden- 
aćenaphthenon, aus Acenaphthenon u. Salićylaldeliyd, gelbe Nadeln aus Eg., F . 186°,
1. in organ. Fil. mit Ausnahme von Lg., liefert einen blaugrau fSrbenden Farbstoff. 
(A. P. 1497231 vom 20/1 1 . 1923, ausg. 10/6. 1924.) F r a n z .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hoclist a. M., iibert. von: 
Karl Thiess, Bindlingen bei Hochst und Carl Josef M uller, Hochsi; a. M., Ser- 
stellung von indigoiden Kiipcn farbstoff en. Man kondensiert 5,6-Benzo-3-ketodihydro- 

CO 1-thionaphtlien oder seine Halogensubstitutionsprodd. mit
reaktionsfShigen «-Derivv. des Naphtliisatins oder seinen 

CH2 Halogensubstitutionsprodd. Die Farbstoffe konnen ge- 
gebenenfalls halogeniert werden, sie fiirben die Faser in 
echten blauen bis blauschwarzen Tonen. (A. P. 1500 013 

vom 17/4. 1924, ausg. 1/7. 1924.) F r a n z .
Hans Pereira, Wien, Perylenkupenfarbstofje. (Vgl. F . P. 560752; C. 1924. I. 

597.) Man behandelt Perylencliinon mit Cl2 zweckmaBig in Ggw. von Jod. Man 
suspendiert Perylenchinon in Nitrobenzol u. behandelt, gegebenenfalls bei Ggw. 
yon Jod, mit Cl2. Das Chloradditionsprod. kann durch Zufiigen von PAe. oder 
anderen niedrig sd. Losungsmm. in feinen gelben Nadeln gefiillt werden, aus Nitro
benzol krystallisiert das Prod. unveriindert aus. Beim Kochen mit Anilin erhalt 
man unter Abspaltung von HC1 das Chlorperylenchinon in feinen orangegelben 
Nadeln, das Baumwolle aus der Kupę in lebhaften griinsticliig gelben Tonen fiirbt. 
(Oe.P. 96798 vom 28/10. 1922, ausg. 25/4. 1924.) F r a n z .

H. Pereira, W ien, Kiipeiifarbstoffe der Peryletireihe. Man erhitzt Benzoyl- 
perylene oder ein Gemisch von Benzoylchlorid u. Perylen m itA lC ls ; die Farbstoffe
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fiirben Baumwolle aus der Kiipe in blauyioletten oder rotlicliyioletten Tonen an. 
(E.P. 212252 vom 26/2. 1924. Auszug. yeroff. 30/4. 1924. Prior. 2/3. 1923.) F r .

H. Pereira, Wien, Perylcnfarbsioffc. Man behandelt Benzoylderiyy. von Dioxy- 
perylen, z. B. Diberizoyldioxyperylen, mit A1C13 u. reinigt den Farbstoff durcli W aschen 
mit yerd. HC1 u. Umkitpen. Die Farbstoffe fiirben Baumwolle aus der Kiipe in 
blauen Tonen. (E. P. 213889 yom 26/2. 1924, Auszug yeroff. 28/5. 1924. Prior. 
7/4. 1923.) F r a n z . *

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et de Produits Chimiąues, 
Paris, Schwefelhaltige Kilpenfarbstoffe der Perylenreihe. Die durch Erhitzen yon 
O H -D eriw . der Naphthalinreihe, wie /?-Naphthol, 2,7-Dioxynaplithalin, /?-Dinaphthol, 
mit wasserfreien Metallehloriden, A1C13, FeCl3 erhiiltlichen Osyperylenderiw . werden 
mit Alkalipolysulfiden erliitzt. Die erhaltenen Farbstoffe farben Baumwolle aus der 
Kiipe Schwarz. (E. P. 212936 vom 14/3. 1924, Auszug yeróff. 7/5. 1924. Prior. 
16/3. 1923.) F r a n z .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Scliweiz, Grtine 
Schwefelfarbstoffc. Indophenole aus Alkyl- oder Aralkyl-l-naphthylaminen u. p-Amino- 
phenolen werden mit Salzen der schwefligen Siiure behandelt u. die erhaltenen 
Alkyl- oder Aralkylamino-4-p/-oxyphenylnaphthylaminsulfonsiiuren mit Alkalipoly
sulfiden in Ggw. yon Cu erhitzt. Die Farbstoffe farben Baumwolle aus dem Na^S- 
Bade in rein griinen T onen, die sd. alkal. Seifenlsg. wiederstehen. (F. P. 567 698 
vom 21/6. 1923, ausg. 7/3. 1924. Schwz. Prior. 28/7. 1922. Schwz. P.P. 101403 
vom 28/7. 1922, ausg. 17/9. 1923. 104 707, 104 708 [Zus.-Patt.] vom 28/7. 1922,
ausg. 1/5. 1924.) F r a n z .

Societe Chimiąue de la  Grandę Paroisse, Seine, Frankreich, Farbstoffe fur  
Wolle. Man yereinigt die Diazoyerb. yon 2-Amino-4-nitro-l-oxybenzol mit 1 - oder
2-Naphtholsulfosfluren u. reduziert die NO.,-Gruppe zur —N ^ ^ N -G ru p p e  mit Glu-

>•0 ^
eose in Ggw. yon NaOH bei 40—50°. ■ D er Farbstoff fiirbt Wolle aus saurem Bade 
in wasch- u. walkaehten granatroten Tonen beim Naehcbromieren erhalt man yio- 
lette wasch-, walk- u. lichtechte Fiirbnngen. (E. P. 571322 ausg. 16/12. 1922, ausg. 
15/5. 1924.) . F r a n z .

Societe des Produits Chimiąues du Tam, S. A., und Louis Francis Jury, 
Tarn, Frankreich, Herstellung von BaumwoUfarbstoff en. Man erhitzt Gerbstoff- oder 
Farbholzextrakte oder ihre Nitroderiyy. oder die aus ihnen gewonnenen Oxydiketone 
mit Schwefel u. Schwefelalkalien, gegebenenfalls unter Zusatz yon NH4C1. Aus 
Kastanienextrakt erhiilt man beim Erhitzen mit Schwefel, Schwefelalkalien u. NH4C1 
auf 280° gelbbraune bis braunschwarze Farbstoffe. Aus Gelbholzextrakt u. Chlor- 
schwefel bei 110—120° erhiilt man einen gelben Farbstoff. (F. P. 569614 yom 9/8.
1923, ausg. 15/4. 1924.) F r a n z .

Earbwerke vorm . Meister Lucius & Briining, Hochst a. M. (Erfinder: 
Karl Daimler, Hochst a. M., Leopold Truli, W ien, Julius Hopker, Soden im 
Taunus, Erich. H erzog , Frankfurt a. M., Berthold Cornely, Neuenhain i. T.), Ver- 
fahren zum Fkcieren von basischen Farbstoffen auf der Faser bezw. auf Substraten, 
dad. gek., 1 . daB man dazu die durch Einw. von Schwefelchloriden au f Phenole 
erhaltenen, mit Hilfe yon Alkalien wasserloslich gemaehten Kondensationsprodd. 
benutzt. 2. Ausfiihrungsform des Verf. nach Ansprueli 1 zum Fixieren yon bas. 
Farbstoffen dad. gek., daB die Farbę in der ublichen W eise, jedoeh ohne Fixier- 
mittel aufgebracht wird u. danach durch Passage durch eine wss. Lsg. der in An- 
spruch 1 erwiihnten Mittel fixiert wird. — Die erhaltenen Fiirbungen sind gut. licht-, 
wasch- u. seifenecht. Beim Drucken erspart man gegenuber dem ublichen Tannin- 
brechweinsteindruckyerf. . das DUmpfen u. erzielt D rucke, die den Tannindrucken
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eb en b iir tig  sin d . D ie  F a rb la ck e  s in d  lic h te c h te r , a is  d ie  nut T a n n in  h e r g e s te llte u  
L a c k e . (D.B,. P. 399898 KI. 8m vom 3/5. 1921, a u sg . 30/7. 1924.) F r a n z .

Farb werk e vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M. (Erfinder: 
Karl Daimler, Hocbst a. M., Leopold Truli, W ien, Julius Hópker, Soden i. T., 
Erich Herzog, Frankfurt a. M., Berthold Cornely, Neuenhain i. T.), Fiańeren von 
basischen Farbstoffen, in Abanderung des durch D. R, P. 399898 geschiitzten Verf., 
dad. gek., daB man an Stelle der durch Einw. von Schwefelcliloriden auf Pbenole 
erhaltenen, mit Hilfe yon Alkalien wasserloslich gemachten Prod. hier solche Prodd. 
yerwendet, die durch Einw. von Osydations- oder Reduktionsmitteln auf die dort 
yerwendeten Prodd. entstehen. — Die unter Yerwendung dieser Schweflungsprodd. 
erhaltenen Farbungen oder Lacke zeichnen sich vor denen des Hauptpatents dnrch 
lebhaftere u . klarere Farbtone u. erhohte Echtheitseigenschaften aus. (D. R. P. 
400776 KI. 8m vom 3/5. 1921, ausg. 16/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 3 9 9 8 9 8  
vorst. Reł.) F r a n z .

W. Eberlein, Kochel, Oberbayern, Deutschland, Herstellung von Blcich- und 
Entfarbungsmitteln und Farblacken. Man erliitzt Suspensionen von natiirlichen oder 
kiinstlichen Silicaten mit Alkalien u. organ. Stoffen mit oder ohne Druck zum 
Sieden. Farblacke erhiilt mau durch Erliitzen der Suspensionen yon Silicaten mit 
Alkalien u. organ, basischen Farbstoffen. (E. P. 213438 vom 10/4. 1923, ausg. 
24/4. 1924.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: W alter Schramek), Ludwigs- 
hafen, Barstellung von wasserloslichen Chronwerbindungen nach D. R. P. 280505;
C. 1915. I. 30 u. Zuss. 282647; C. 1915. I. 717 u. 282987; C. 1915. I. 815, darin 
bestehend, daB man chromierbare Farbstoffe der Di- u. Triarylmethanreihe (wobei 
unter „Aryl“ sowohl der Rest des Bzl., ais auch des Naphtlialins zu yerstehen 
ist), insbesondere solche, die Oxy- u. Sulfogruppen enthalten, gegebenenfalls unter 
Zusatz yon sSurebindenden Mitteln, in der W annę mit Cliromsalzen behandelt. — 
Die erhaltenen Prodd. dienen zum Ffirben der Testilfaser u. zur H ers t yon Farb
lacken. (D. B,. P. 397331 KI. 22b yom 9/4. 1922, ausg. 24/6. 1924. Zus. zu D. R. P. 
280 505; U. 1915. I 30.) F r a n z .

SI. Harze; Lacke; Firnis.
Otto W ilson, Griimmis und Harze des lateimscTien Amerika. (Chem. Metallurg. 

Engineering 31. 374—76.) PiNCAS.
J. Frfere, Organisches Glas und andere Kon densation&produkte von H arnstoff 

m it Formaldehyd. Die Herst. u. Eigenschaften des Pollopas werden besprochen 
u. Vergleiche mit anderen Stoffen, die zu almlichen Zwecken dienen konnen, ge- 
zogen. Ferner Angaben iiber Schellan. (Rev. des produits chim. 27. 577—80.) SC.

. W. T. Pearce, Fimisstudieti. Beziehungen zwischen physikalischen Priifungen, 
ęliemischer Zusammensetzung und Dauerhaftigkeit. Mit yersehiedenen Fim issen ge- 
strichene Ilolzbrettchen wurden im August, Dezember u. Jun i den W itterungs- 
einfliissen ausgesetzt. Die beobachteten Yeriinderungen an den Aufstrichen sind 
tabellar. zusammengestellt. (Ind. and Engin. Chem. 16. 681—84.) SCvERN.

Alb. Liidecke, Leinolersatz. Naeli Besprechung einer Reihe yorgesclilagener 
Ersatzstoffe kommt Vf. zu dem SchluB, daB es einen yollwertigen Ersatz fiir Leinol 
od. Leinolfirnis nicht gibt. Co- u. Zn-Naphthenat werden ais brauclibar bezeichnet. 
Besprechung einiger patentierter Ersatzstoffe. (Farbę u. Lack 1924. 143. 151 
bis 152.) SO y e r n .

M. Brauns, Bernsteinlacke und ilire Verwendung. Yorschriften fiir ihre Herst.
fiir yerschiedene Zwecke. (Farbę u. Lack 1924. 323. 338.) S u y e p .n .

— , Folierbare Lacke, Laękpolierung. Angaben iiber Herst. des Untergrundes,
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die za yerwendenden Lacke. u. die beim Polieren auszufiihrenden Arbeiten. (Farbo

Heinrich Ettling, Frankfurt a. M.-Esćhersheim, Yerfaliren zum Aufbringen  
eines Cellonldckiiberzuges auf Gegenstiinde aller Art, darin bestehend, 1 . daB der 
Gegenstand zuniichst mit Leimspachtel zwecks Beseitigung yorhandener Un- 
ebenheiten bis zur Erziehung einer glatten Flacho abgespachtclt wird, worauf diese 
Flacho mit einem olfreien Uberzug aus diinnfl., pflanzlichen oder tier. Leimen ais 
erstem Untergrund ycrsehen wird, auf den mittels Pinsel eine Cellongrundierung 
in irgendeiner Farbę aufgetragen w ird; 2. daB auf die Cellongrundierung Ver- 
zieruńgen in irgendeiner anderen Farbę oder auch in mehreren solchen mittelsWasser- 
farben mit pflanzlichen oder tier. Leimen ais Bindemittel oder mittels EiweiBfarben 
aufgesetzt werden, die durch einen Uberzug aus farblosem Cellonlack ilberdcckt 
werden. — Das Verf. eignet sieli besonders zur Behandlung von Behiiltern, die 
zur Aufnahme yon Bzn., Bzl. dienen, da die Lackierung durch die genannten F il. 
nicht leidet. (D. R. P. 394 094 IO. 75 c vom 26/9. 1922, ausg. 14/4. 1924.) F r a n z .

The Barrett Company, New York City, New York, Y. St. A ., Hersłellung von 
Harzen  aus Sehwerbenzolen, dad. gek., daB die dunkles.Ilarz bildenden Naplitha- 
bestandteile durch Vorbeliandlung mit zur quantitativen D urchfuhrung der Poly- 
merisation nicht ausreichenden Sauremengen u. nachfolgender Dest. entfernt 
werden, worauf das Destillat in an sich bekannter Weiso polymerisiert u. durcli 
Dest. gereinigt wird. — Das hiernach gewonnene Harz ist klar u. yon heller Farbo, 
es bat hohen F . u. absorbiert kein W . (D. R. P. 40 0 0 3 0  KI. 22h yom .6 /5 . 1920, 
ausg. 3 1 /7 . 1924. A . Prior. 5 /5 . 1919.) F r a n z .

Ju liu s  D em ant, Hindenburg, O.-S., Gewinnung von l&rzartigen Polymcrisationa- 
produkten aus Rolibenzołen, dad. gek.. daB man die entsprechenden Bohbenzole mit 
reaktionsfahigen wasserfreien Chloriden unter AusschluB iiuBerer Wiirmezufuhr, 
notigenfalls unter Kulilung yerriihrt, u. daB man aus dem sich dabei ergebenden 
Reaktionsgemisch gegebenenfalls die Harzo in an sich bekannter Weise trennt. — 
Man yerriihrt Rohbenzol mit wasserfreiem A1G1S oder FeCl3, yersetzt nach be- 
endigter Umsetzung mit W., trennt yon der wss. Lsg. u. dest. ab; das erhaltene 
Harz, dessen Erweicliungspunkt iiber 100° liegt, kann ohne weiteres zur Herst. 
yon Lacklsg. yerwendet werden. (D. R. P. 392 090 KI. 22 h yom 3/2. 1917, ausg.

Oberschlesische Kokswerke A. GL Berlin, und Alexander Supan, Hinden
burg, O.-S., Gewinnung von .harten Harzen aus Rohbenzolfraktionen, dad. gek.,
daB man auf dieselben krystallisiertes Eisenehlorid ais solches oder in Lsg. ein- 
wirken liiBt. — Man setzt zu einer 50° warmen i?o7i6e?!^oZfraktion, Kp. 160—180°,
allmiihlich 2°/„ krystallisiertes FeCl3, wobei durch Ktthlen dafiir gesorgt wird, daB
dio Temp. nicht zu hoch steigt. Nach Beendigung der Polymerisation wird in 
der iiblichen Weise mit W . u. Sodalsg. gewaschen u. das Harz durch Abdest. der 
n ic h t.in  Ek. getretenen Bestandteile gewonnen. Die erhaltenen Harze, die Er- 
weichungspunkte bis zu. 170° zeigen, liefern Lac.ke, die schnell liart auftrocknCn 
u. kein Nachkleben melir zeigen. (D. R. P. 394217 KI. 22h yom 24/2. 1923, ausg. 
14/4. 1924.) F r a n z .

Saureschntz Gesellschaft m. b. H.. Berlin, Ilcrstellung von Filłerpressenplatten 
aus P]miolaldehydko7idensationsprodiikten und Zusatzsło/fen, dad. gek., daB die Er- 
zeugung der Rillen mittels Schleifens erfolgt. — Man yerwendet Carborundum- 
oder Corundschleifrader. (D. R. P. 401376 KI. 39a yom 19/6. 1923, ausg. 30/S. 
1924.) F r a n z . .

Hans Goldschmidt, Berlin-Grunewald, und Oscar Neuss, Berlin-Charlottenburg, 
Herstellung von:kmtflichen Maśsen durch, Kondensation yon C'K,0 u. Itarnsto ff o.dęr

IV. 2. 159

u. Lack 1924. 322. 336—37.) SO y e r n .

15/3. 1924.) F r a n z .
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Harnstoffderiw . bezw. H am stoif oder Ham stoffderiw . liefernden AusgangsstofFen,
1 . dad. gek., daB die Kondensation durch Erhitzeu bei Ggw. von W . u. geringen 
Mengen von Sauren oder nicht alkal. reagiereuden Salzen yorgenommen wird. —
2. dad. gek., daB man ais Kondensationsmittel solche Kiirper sauren Charakters
benutzt, die selbst mit CHaO unter B. von kiinstlichen Massen sich kondensieren.
— Ais Kondensationsmittel eigncn sich z. B. HCl, H2S 04, Oxals£ure, N aH S04, 
N ajS 04, NaNOs, K-Ditartrat. Es ist so moglich, mit erheblich geringeren Mengen 
CH20  z u  yollstSndig glasklaren, erhiirtenden Massen zu gelangen, walirend beim 
Arbeiten ohne Kondensationsmittel erst bei Anwendung eines groBeren Uberscliusses 
yon CH20  glasklare Prodd. erhalten werden konnen. Die Ersparnis an C H ,0 be- 
triigt 15— 17°/o bei dem neuen Vcrf. AuBerdem erstarren die mit Kondensations- 
mitteln hergestellten Massen nach dem AusgieBen wesentlich schneller, so daB ein 
Naclitrocknen bezw. eine I-Iiirtung im Trockensclirank entfiillt. Verwendet man an 
Stelle von Siiuren Stoffe sauren Charakters, die ihrerseits mit CIL.0 piast. Massen 
liefern, wie Phenole, Naphthole oder Casein, so gelangen keine artfremden Bestand- 
teile, wie Sauren oder Salze, in die Endprodd. Dies ist bei der Herst. yon Lacken 
von Bedeutung. AuBerdem besitzen die in Ggw. dieser Stoffe hergestellten Kon- 
sationsprodd. aus C H ,0 u. HamstofF eine erhohte Wasserfestigkeit. An Stelle von 
Ilarnstoff konnen ais Ausgangsstoffe andere Kohlensiiureamide, wie Salze u. Ester 
der Carbaminsaure, ferner subslituierte Harnstoffe, Thioharnstoff, aromat. Hamstoffe 
oder Harnstoff liefernde Rohstoffe, wie C a-.N-CN  (vgl. hierzu auch J o h n ,  D. K. P. 
3 9 4 4 8 8 ;  C. 1924. n . 1 1 3 6 ), Yerwendung linden. (Oe. P. 95 663 vom 2 6 /8 . 1922, 
ausg. 10 /1 . 1924. D. Prior. 2 6 /8 . 1921. Schwz. P. 103221 yom 2 5 /8 . 1 9 2 2 , ausg. 
1 /2 . 1924 . D. Prior. 2 6 /8 . 1921 . E. P. 208761 yom 2 0 /9 . 1 9 2 2 , ausg. 2 4 /1 . 1924. 
E. P. 556529 yom 2 5 /9 . 1922, ausg. 2 1 /7 . 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Carl Jager G. m. b. H., Erfinder: Franz Pohl, Dusseldorf, Siccatwe, Leiniil- 
firnisei-satz und Ersatz fiir oxydierende Leinole nach D. R. P. 352356, dad. gek.,
1 . daB man hier an Stelle der Naphthenate selbst die Schwermetall- u. Erdalkali- 
salze yerseifter NaphthensUuradestillationsprodd. yerwendet; 2. daB die Schwer
metall- oder Erdalkalinaphthenate dieser Destillationsprodd. in gefalltem oder ge- 
schmolzenem Zustand in Mischungen yerwendet werden, 3., daB die Schwermetall- 
u. Erdalkalinaphthenate dieser Destillationsprodd. in gefalltem oder geschmolzenem 
Zustand in Mischungen mit Resinaten, Linoleaten, Oleaten, Naphthenaten, Stereaten 
yerwendet werden. — Die Prodd. sind geruchlos, in Leinol, Holzol 11. u. besitzen 
gute u. gleichmaBige Trockenfahigkeit. (D. R. P. 395646 KI. 22h yom 14/11. 1922, 
ausg. 22/5. 1924. Zus. zu D. R. P. 352 356; C. 1922. IV. 16*.) F r a n z .

Carl Jager G. m. b. H., Erfinder: Eranz Pohl, Dusseldorf, Siccatwe, Leinol• 
fim isersatz und Ersatz fur oxydierende Leinole, dad. gek., 1. daB Metalle oder dereń 
Verbb. in fein yerteilter bezw. kolloidaler Form unmittelbar in Leinol oder iihn- 
lichen Prodd. unter Zuhilfenahme von reduzierend wirkenden organ. Verbb. oder 
durch Zuhilfenahme des elektr. Stromes unter Ausschaltung eines Zwischentriigers 
aufgeschwemmt u. erhitzt werden; 2. daB die nach Ansprueh 1 erhaltenen Prodd. 
mit Oleaten, Resinaten, Boraten usw. mit oder ohne Zuhilfenahme organ. Losungsmm. 
gemischt werden. — Ais Reduktionsmittel fiir die Metallsalze, z. B. Co-, Zn-Salze, 
benutzt man Phenylhydrazin. Die Prodd. besitzen stark trocknende Eigenschaften, 
auch werden die Trockner in hochkonzentrierter Form erhalten. (D. R. P. 402616 
KI. 22h vom 6/11. 1920, ausg. 17/9. 1924.) F r a n z .

Hubert Rauch, Vernier-Geneye, Darstellung eines Trockenmittels, dad. gek.,
1. daB man ollosliche Phenolaldehydharze mit Metalloxyden in Metallsalze iiberfuhrt;
2. daB man wss. Lsgg. von Metallsalzen der Phenolaldehydharze mit wss. Metali- 
salzlsgg. behandelt. — Man erhitzt z. B. Phenolacetaldehydkondensationsprod. mit 
wss, NaOH bis zur yolligen Yerseifung u. yersetzt hierauf mit h. Lsg. von essig-
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saurem Pb, das ausgeschiedene Pb-Salz lost sieli nach dem Trocknen in w. Leinol 
u. in Terpentinol auf. Oder man erhitzt ein ollosliches Phenolformaldeliyd- 
kondensationsprod auf 130°, trSgt fein gepulvertcs essigsaures Co ein, u. setzt das 
Erhitzen so lange fort, bis keine Essigsiiurediimpfe mehr entweichen; das Co-Salz 
ist in Leinol, Terpentinol usw. 1. (D. B,._P. 402539 KI. 221i vom 11/11. 1922, ausg. 
15/9. 1924.) F r a n z .

Franz Kontłier , Lauterbacli, Hessen, Herstellung eines Emaillelackes nach
D. E. P. 380764, dad. gek., 1. daB die Ek. der Mischung mit geringer Siiuremengc 
oder einer anderen Kontaktsubstanz bei erhohter Temp. u. Druek durchgefiihrt 
w ird; 2. daB in dem erhaltenen ausgewaschenen Eeaktionsprod. etwa 20 Teile 
Kautseliuk, wenn notig, bei hoherer Temp. u. unter Druck, in Lsg. gebraclit 
werden. — Man ycrsetzt z. B. ein Gemisch von Melasse u. Phenolen mit sovieI 
I l2S0 4, daB die in der Melasse enthaltenen Salze u. Ammoniumyerbb. in schwefel- 
saure Salze iibergefiihrt sind u. ais zur Einleitung der Ek. erforderlicli ist; bei 
Yerwendung yon Zucker ist der Zusatz katalyt. wirkender Salze, ZnCl2, erforderlicli. 
Nach dem VerschlicBen des Autoklayen wird unter Eiihren auf hochstens 180° cr- 
hitzt, auf 60° abgekiihlt u. das Prod. wiederholt mit W. gewaschen. Zum Losen 
erwarmt man das Prod. mit A., CHsOH, Aceton, Essigsiiure usw.; der erhaltene 
Lack kann dann abgefiillt werden. Das erlialtene Prod. lost nach dem W aschen 
mit W. Kautschuk beim Erwiirmen auf 110°, das so erlialtene Prod. gibt beim 
Losen geschmeidige, zahe, wetterbestiiudige Lacke. (D. 3t. P. 402541 KI. 22 h yom 
28/3. 1923, ausg. 15/9. 1924. Zus. zu D. R. P. 3 8 0 7 6 4 ; C. 1923. IV. 731.) F r a n z .

Theodore F. Bradley, Cranford, New Jersey, Verfahren zum Verhindern des 
Diekwcrdens von Lacken und Anstriclifarben. Man setzt den mit Hilfe von Firnis 
hergestellten Lacken oder Anstriclifarben etwa 1—10% der aus dem Leinol ge- 
wonnenen Fettsauren zu. (A. P. 1478017 vom 23/8. 1921, ausg. 18/12. 1923.) F r z .

XV. Garungsgewerbe.
H. Lloyd Hind, Die konservierende K ra ft des Hopfens. Nach F e r n b a c h  u . 

S t o l o r u  (Ann. de la Brass. 23. 1), die das Verf. yon B r o w n  nachgepriift haben, 
hiingt die W rkg. des Hopfens von der Ek. der Wiirze ab, die schwach sauer sein 
muB, so daB unter gewissen Umstanden eine kiinstliche Yermehrung der sauern 
Ek. der Wiirze eine starkę Ersparnis an Ilopfen bedingt. (Brewers Journ. 60. 
502.) E O h le .

A. Steinberger, Einflufi der Farbę des Hopfens a u f den Brauwert. Die Farbę 
gibt keinen Wertmesser fiir den Brauwert des Hopfens ab , der in erster Linie 
nach der inneren Giite des Hopfens bemessen werden muB. (Allg. Brauer- u. 
Hopfenztg. 64. 887—88. Siegenburg.) E O h l e .

E. Bottini, Uber die Esterifizierungsvorgange, die sich loahrend des 'Alterns des 
Barberaweins abspielen. Yf. untersucht eine Kollektion yon Barberaweinen (aus 
Piemont) yerscliiedener JahrgSnge zwisclien 1903 u. 1922, aber der gleichen Her- 
kunft (erhalten aus dem namlichen Weinberg) hauptsachlich auf ihren Gelialt an 
Estern. Es wurden nachgewiesen: Athylaeetat, Jithy lis obuty rat, Amylalkohol, Athyl- 
succinat. Es sind dies (auBer dem hier fehlenden Apfelsaureiithylester) dieselben 
Ester, die S c u r t i  (Staz. sperim. agrar. ital. 43. 145; C. 1910. I. 36) fiir den siid- 
italien. Marsalawein gefunden hat. Der Unterschied in der Zus. der beiden W eine 
ist nur quantitativ. Der siidliche W ein enthalt mehr Alkohol u. Extraktstoffe, 
weniger Gesamtsiiure, mehr Gcsamtester; yon den fliichtigen Estern enthalt er fast 
nur Essigester (neben sehr wenig Athylisobutyrat); yon den nicht fliichtigen besteht 
eine betrSchtliche Menge aus Athylsuccinat. Der Barberawein enthalt dagegen ein 
Viertel seiner fliichtigen Ester an Athylisobutyrat u. nur eine sehr geringe Menge

159*
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seiner nichtfliiehtigen Ester an Athylsuccinat. (Staż. sperim. agrar. ital. 5 7 . 56—67. 
Turin, Staz. Chim. Agrar.) K i e l h Of e r .

H. W iistenfeld, Versuche iiber den Einfluf} des Es&igalchens a u f die Essig- 
bildner. Bei einem Vergleiehsvers. zwischen einem alclienfrei arbeitenden Bildner 
u. einem alchenlialtigen Bildner ergab sieli, daB die Alchen, abgesehen von einer 
geringen, giinstigen Warmewrkg. ziemlicli indifferente u. selbst schadliche Bestand- 
teilc eines Bildners sind, denn sie beeintriichtigtcn bei dem Vers. das Ausbeute- 
ergebnis zweifellos ungiinstig, olme die geringste A nregung.der Bildnerproduktion 
oder der Oxydationsleistung der Essigbakterien auszuiiben. W ie die Vcrminderung 
der Ausbeute zustande kommt, ist noeli eine offene Frage. Es bleibt dafur nur 
die Erklarung, daB Essigalchen A. oder Essigsiiure im Bildner in geringer Menge 
aufzehren (vgl. nachf. Ref.). (Dtsch. Essigind. 28. 249—50.) R C iil e .

H. Wiistenfeld, Die Entfernung der Essigalchen aus den Schnellessigbildnern. — 
TJntcrsuchungen iiber den Saurevorrdt in  Essigbildnern. — Neueinsduerung. (Vgl. 
vorst. Ref.) Die Entfernung der Alchen gelingt, indem man die Siiure der Bildner 
bis zur hochsterreiclibaren Konz. von 14—15% steigert u. dabei etwa 1 Jah r hiilt; 
es lindet dann keine Vermelirung der Alchen melir statt, die allmśihlich aussterhen. 
Is t dies gcschchen, so kann wieder in n. Saurcgraden gearbeitet werden. Bei 
diesem Verf. tr itt kein Saureverlust ein, sondern nur ein erlieblicher Prodnktions- 
ausfall wiihrend der liochprozentigen Betriebsweise. Techn. leichter ausfiihrbar 
ist das zweite Verf. zur Entfernung der Alchen, das aber mit erlieblicher EinbuBe 
an Siiure yerbunden ist. Es besteht im Trocknen der aus dem Bildner heraus- 
genomnienen Spiirie u. der griindlichen Reinigung u. Trocknung der Bildner selbst, 
vor dem W iedereinbringen der Spiine. W eiter wird die Neueinsiiuerung der ge- 
reinigten Bildner besprochen. '(Dtsch. Essigind. 2 8 . 257—59.) R u h l e .

L. W. W inkler, PrUfen des Weingeistes a u f Methylalkohol. Von dem zu 
untersuchenden A. mischt man 2 Tropfen mit 20 Tropfen (1 cem) ł/1#-n. KMnO.,, 
darauf mit 1 Tropfen konz. IIS O ,, dann noch mit ca. 1 ccm u. endlich mit ca. 
4 ccm konz. H2S 04. In  die fast farblose FI. gibt man 1 Tropfen Oxalsaurelsg. 
(1:20), streut nach 1/2 Min. in die h. FI. einige mg K-Sulfoguajacolat, schiittelt 
durch u. kiihlt in k. W . ab. Ist kein CH3OH zugegen, so entsteht farblose, nach 
liingerem Stehen gelbliche FI.; in Grgw. von CII3OH fSrbt sich die FI., je  nach 
dem Gehalte, innerlialb 10 Min. blasser oder dunkler rotlichblau. Propyl- u. Iso- 
propylalkohol yerlialten sich iihnlich dem A. Mit reinem CII3OH erhiilt man eine 
dunkelrotlichblaue FI. In  A. kann man mit der Probe 5% CH3OII nachweisen; 
wird letzterer durcli Uberdampfen angehfiuft, so kann man noch 1 °/0 sicher finden. 
(Pharm. Zentralhalle 6 5 . 489—90. Budapest.) D ie t z e .

Paul Hassę, Zur Dichteberechnung nach den neuen amtlichen Weinvorschńften. 
Die Beziehung der D. auf W . von 4° bei der W einunters. hat einige Nachteile. 
Die Umrechnung der altcn D.-W erte u. Gehaltstafeln wird am besten nach dem 
Verf. Yon B ohn (Ztsclir. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 3. 667; C. 1 9 0 0 .  II. 
1166) vorgenommen. Vf. berechnet die FehlergroBe des Verf. (Chem.-Ztg. 4 8 .  
655—56. Berlin.) J u n g .

P. Balavoine, Eine Farbenreaktion des Ciders. 25 ccm Cider oder W  ein
werden mit 10 ccm A. ausgeschiittelt u. zur Atlierschiclit 2 ccm 0,5% ig. wss. NH3 
U. einige Krystalle des p-Phenylcndiaminhydrochlorids zugesetzt. Der. Cider ergibt 
eine rasch eintretende rosa Fiirbung, der WeiBwein eine blafigelbe, der Rotwein 
eine griine, die bald ins BlaBgelbe oder Braunriitliche umschliigt. Is t der Rotwein 
Yorhin mit Amylalkohol geschuttelt worden, so erzeugt er nur eine schwache 
griinliclio in hellgelb ubergehende Farbung, so daB ein- Zusatz yon Cider leicht 
wahrzunehmen ist. Freilich gibt es Cidersorten, die die rote Fiirbung nur sehr 
schwach aufweisen. (Areh. Sc. phys. et nat. Genćye [5] 6. Suppl. 104—5.) B ik,
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E. Bottini, Uber die Bestinmung des Alkohols in  den „Spumanti“, die zur 
Ausfuhr nach den Yerńnigten Słaaten von Amerika bestimmt sind. Es wird unter- 
sucht, inwieweit sieli die gewołmliche Metliode der A.-Best. in W ein (Best. des spezif. 
Gewieht eines Destillats von 100 cem Wein) in Anbetraclit der bei der Dest. mit liber- 
gehenden Fremdstofte (CO», Siiuren, Aldehyde, Ester) sich yerwenden liiBt zur A.-Best. 
fiir die zur Einfubr nach den Vereinigten Staaten zugelassenen alkoholarmen „Spu- 
manti“ (kohlensaurelialtige schaumende Getriinke mit 0,5% A.). Ais hinreiehend genau 
hat sich folgendes Yerf. erwiesen: 1 1 W ein wird sechsmal destiliiert, indem bei jeder 
Operation % der yorliergehenden Vol. aufgesammelt wird. Von den auf diese 
Weise erhaltenen 100 cem Enddestillat bestimmt man das spezif. Gewieht u. be- 
reclinet den A.-Gehalt wie iiblich nach der Tabelle yon W i k d is c h . (Staz. sperim. 
agrar. ital. 57. 120—30. Turin, Staz. Chim. Agrar.) K i e l h Of e r .

Friedrich Sauer, Gotha, Hcrstellung trockencr Ilefepraparate, dad. gek., daB 
m a n a n  S 0 2 gewohnte Hefen auf Stoffen trocknet, die mit SOa behandelt u. keim- 
frei gemaeht wurden. — Es werden von fremden Keimen freie Hefepriiparate er- 
lialten. (D. R . P. 402144 KI. 6a vom 25/7. 1923, ausg. 12/9. 1924.) O e l k e r .

Alfred "Wohl, Danzig-Langfuhr, Hcrstellung von reiner Prefihefe nach dem 
Lufthefeverfahren aus Melasse. (D. ,R.,P. 402250 KI. 6a vom 7/4. 1920, ausg. 
15/9. 1924. — C. 1922. II. 276.) Oe l k e r .

Otto Hantzschmann, Ragnit, Ostpr., Kontinuierliches Vergaren von Sulfitlauge, 
dad. gek., daB die Sulfitlauge uber eine mit Querstegen zur Aufnahme von Ilefe 
versehene Schwemmrinne geleitet wird. — Die Gardauer wird auf eine sehr kurze 
Zeit lierabgesetzt. (D. B,. P. 402086 KI. 6b roni 24/11. 1921, ausg. 13/9. 1924.) O e l .

August Schempp, Lahr, Baden, Deslillationseinriclitung fu r  Brennereizweckc,
1. dad. gek., daB Destillierblase u. Feinbrandkesseł in ein- u. demselben Heizbad 
ubereinandergelagert sind. — 2. dad. gek., daB das tJbersteigrohr des Feinbrand- 
kessels durch die Destillierblase liindurchgefuhrt ist. — Es wird eine wesentliclie 
Ersparnis an HeizstofFen u. eine bessere Raumausnutznng erzielt. (D. B,. P. 402145 
KI. 6b vom 28/10. 1922, ausg. 12/9. 1924.) O e l k e r .

E. Barbet & Fila & Cie., Frankreich, Wcinbereitung. Die vergorenen Wein- 
moste werden durch Erhitzen entgast, wobei dafiir Sorge getragen wird, daB die 
Gase, welche SO._. u. dgl. enthalten, sich v*om A. trennen, wodurch eine B. yon 
Estern unmoglich gemaeht wird. Man gewinnt x/4 bis '/s des im Most enthaltenen 
A. ais solchen, wahrend sich eine Liiuterung des Mostes vollzieht. (F. P. 564669 
vom 21/7. 1922, ausg. 8/1 . 1924.) , O e l k e r .

Boulard Frferea, Frankreich, Hcrstellung von Getrdnken. Das Verf.' bezweckt 
die Herst. yon Getriinken, die dem unyergorenen Traubenmost ahneln. Zu die3eni 
Zwecke setzt man dem unyergorenen Saft yon Apfeln oder Birnen etwas A. 
Neben dem Most der Apfel oder Birnen kann man aucli Weinmost yerwenden. 
(F. P. 564668 vom 5/7. 1922, ausg. 8/1. 1924.) O e l k e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genufimittel; Futtermittel.
E llery H. Hanrey, W irksamkdt einiger organisćher Farbstoffe ais Antifennente. 

Unter Verwendung der friilier besehriebenen VerfF. (Amer. Journ. Phartn. 94. 797. 
98. 105; C. 1923. IY. 120. 253) wurde die Antifermentwrkg. von 8 organ. Farb- 
stoffen (u. a. Safranin, Methylenblau, Eosin Y, Methylyiolett, Cyanin, Saurefuchsin, 
Alizarinblau S) bestimmt; bei der angewendeten Konz. wurde, auBer bei dem 
letzten Prod., ein melir oder weniger groBer Antifermentwert gefunden. In einer 
Tafel werden die Ergebnisse mit denen anderer Antifermentstoffe yerglichen ; wenn 
HgCl2 =  1005/o bat, so zeigt z. B. Safranin 57,3%, Methylenblau 43,7, Eosin Y
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32,2% usw. (Amer. Journ. Pharm. 96. 585—89. Lewisburg [Penna], Bueknell- 
Univ.) D ie t z e .

L. A. Burns, Bericht iiber Farbstoffe in  Lebensmitteln. Es sollen zunfichst nur 
in W . 1. u. in Ol 1. Farbstoffe aus Lebensmitteln abgescliieden u. identifiziert werden. 
Die Verff. zum Nachweise yon Farbstoffen in Lebensmitteln miissen yerbessert 
werden (vgl. Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 5. 196  [1921]). (Journ. Assoc. 
Official Agricult. Cliemists 7. 44. 1923 . St. Louis [Mo.].) H u h l e .

Charles F. Jabłoński, E in  vorlaufiger Bericht iiber die Gegenwart primarer 
Aminę in  eingemachten Pilzen (canned mmhrooms). Die FI. in den Biichsen war 
gelb gefiirbt u. lieC nach ihrem Verh. nur auf Ggw. von pflanzlichem Farbstoff 
schliefien; wurde aber die FI. mit HC1 angesauert, diazotiert u. mit a-N aphthol 
gekuppelt, so entstand eine orangerote Farbung. Ebenso verhielten sieh auch die 
von der FI. getrennten Pilze selbst nach geeigneter Behandlung (24-std. Ausziehen 
mit schwach ammomakal. 80%ig. A., Verdunsten des A. u. Prttfen des wss. Aus- 
zugs). Der Farbstoff lieB sieh in einen in A. 1. u. einen in W. 1. Anteil sclieiden. 
20 Proben gebleicliter u. ungebleichter Pilze gaben die gleiehen Rkk., nur daB bei 
den gebleicliten Proben der Anteil. an in W . 1. Farbstoff groBer war ais bei den 
ungebleichten. Es scheint also, ais ob in eingemachten Pilzen kleine Mengen 
Anilin  oder Sulfanilsaure yorhanden wiiren. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists
7. 45—46. 1923. New York [N. Y.].) IW i i l e .

A; Lendner und L. Rehfous, Die Mikroskopie der F/rsatsstoffe des Tee, Matę 
und Kaffee. Mikroskop. Kennzeicheu der ecliten Prodd. u. ihrer Ersatzstoffe. 
(Arcli. Sc. pliys. et nat. Genevc [5] 6. Suppl. 85—89.) B ik e r m a n .

E. M. Bailey, Kryoskopic der Milch. Die Unterss. von K e is t e r  (Ind. and 
Engin. Chem. 9. 862; C. 1918. I. 1192) u. des Vfs. zeigen, daB die W rkg. zu- 
uehmender Saure in der Milch auf die A  eine additiye ist u. ungefSlir 0,003° fur 
je  0,01% Siiurezunahme betriigt. Bei Milch mit mehr ais 0,2% Siiure ist dies zu 
berucksichtigen. Die Gefrierpunkte der Milch tuherkulos reagierender Kuhe liegen 
innerlialb der n. Grenzen, nur in erstem Falle wurde eine nicht n. A  beobachtet. 
Die Best. der A  ist unnotig, wenn die ublichen Methoden ein sicheres Urteil 
iiber die Bescliaffenheit der Milch ergeben, aber sehr wertvoll, wenn dies nicht 
der Fali ist. (Connecticut State Sta. Bul. 248. 411 — 15. 1923; Exp. Stat. Ree. 
50. 112.) B erjet.

E. E. P ice  und J. M iscall, Iiupfer in  Molkereipi-oduktenand dessen Losung 
in  Milch unter vcrschiedenm Bedingungen. Verss. iiber die Loslichkeit des Cu in 
Milch ergaben, daB bei Ggw. yon Luft u. O u. durch corrodierte Oberflachen der 
Cu-GefśiBe die Loslichkeit des Cu erhoht wird. Bei 145° F  scheint die Loslichkeit 
des Cu am groBtcn zu sein. Abgekoehte Milch lost weniger Cu ais rohe Milch. 
Hoherer Zueker u. Siiuregehalt yermehrt die Lsg. des Cu ganz unbedeutend u. C 02 
bat keinen EinfluB hierauf. Nach Entrahmung grofier Cu-Mengen enthaltender 
Milch im Separator w ar das Cu in der Sahne u. der Magermilch nach dem W asser- 
gehalt beider Prodd. yerteilt. In Sn-GefsBen oder bei Ggw. von Sn w ird Cu aus 
der Milch ausgescliieden. (Journ. D airy Sei. 6. 261 — 77. 1923; Exp. Stat. Eec. 
50. 178.) B euju .

B». M. Hann, Beńcht iiber Arsen in  Lebensmitteln. Es wird empfolilen, das 
Gutzcitsche Verf., im wesentlichen in der Ausfiihrung yon S m it h  (U. S. Dept. Agr. 
B u r . Chem. Cire. 102. 1912) u. yon B e c k  u . M e k r e s  (Arbb. Kais. Gesundh.-Amt 
50. 38; C. 1915. II. 1056), ais Einheitsyerf. anzunehmen. (Journ. Assoc. Official 
Agricult. Chemists 7. 48—54. 1923. W ashington [D. C.].) B O h le .

W. E. Ciarkę, Bericht iiber Metalle in Lebensmitteln. Zinn. Das Yerf. von 
P e n n i m a n  (Journ. Assoc. Official Agricult. Cliemists 6. 28 [1922]), Fallung des Sn 
nach Zers. der organ. Stoffe mit Zn- u. Fe-Pulver, ist nacligepritft worden. W eitere
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Verss. damit sind erforderlich. (Journ. Assoc, Official Agricult. Chemists 7 . 46—47.
1923. W ashington [D. C.].) RO h l e .

Raymond. H ertw ig, Die UnłerscheiduĄg von Nudeln, die mil Ganzei, von 
8ołchen, die m it Eidotter hergestellt sind. Sie erfolgt durch Best. des Gesamt-N, 
des in W . 1. N, des durch A. fallbaren N, des Fettes durch saure Digestion (Losen 
der EiweiBstoffe u. der Starkę, u. Best. des Fettes nach R O s e - G o t t l i e b )  u . der 
Lecithin-P2Os nach J u c k e n a c k  (vgl. nachf. Ref.). Die Unterschicde in der Zus. 
treten durch B. der Beziehungen:

, W . 1. N X  100 0 A. fallbarer N X  1001- ------v------------------ A.Gesamt-N ’ ’ Gesamt-N
Lecitliin-P2Os X  100 j  j A. fallbarer N X  100

A. fallbarer N ’ Fett
deutlich heryor. Es betrugen bei

1. 2. 3. 4.
Ganzeinudeln 0,99—1,75 1,12—1,19 —5,50 b i s —13,50 0,45-0,91

(4 Proben)
Eidotternudeln 0,47 u. 0,51 0,04 u. 0,10 23,93 u. 9,59 —0,32 u. —0,20

(2 Proben)
(Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7 . 84—91. 1923. San Francisco [Calif.].) RU.

Raymond H ertw ig, Bestimmung von Lipoiden und Lipoidphosphorsaure in  
Mehlen, Lebensnutteln in  Pastenform , Nudeln und Eiern. (Vgl. vorst. Ref.) Das 
Verf. von Ju c k e n a c k  der Best. der Lecithin-P=0- gibt davon nur etwa 60—88% 
der yorhandenen Menge. Vf. yerfahrt deshalb wie folgt: 10 g der feingemahlenen 
Probe u. 30 ccm 70°/0ig. A. schuttelt man im W asserbade bei 75—80°, etwa 15 Min., 
dann nach Zugabe von 55 ccm 95%ig. A. 2 Min. Dann gibt man 85 ccm iiber Na 
getrockneten A. zu u. schuttelt 5 Min.; dann wird zentrifugiert u. die FI. ab- 
gegossen. Man wiederholt das Ausschutteln, Zentrifugieren u. Dekantieren mit je  
25 ccm mit W . gesśitt. A. 3-mal. Dann yereinigt man die gesamten Ausziige, ver- 
dunstet zur Trockne, trocknet bei 100° 3/4 Stde., lost in 15 ccm Chlf. u. filtriert; 
ein dazu geeigneter App. wird beschrieben. Das Chlf. wird dann verdunstet, der 
Ruckstand getrocknet u. ais Lipoide gewogen. Dann verseift man die Lipoide mit 
o—10 ccm 4%ig. alkoh. KOH u. bestimmt die P 30 6 titrimetriscli (Journ. Assoc. 
Official Agricult. Chemists 1 9 2 0 .  3). Abandcrungen dieses Verf. fur Trockenei u. 
fl. Ei werden noch angegeben u. die Ergebnisse der Unterss. in Tabellen zusammen- 
gestellt. Das angegebene Yerf. gestattet die Verarbeitung groBer Menge Materiał, 
je  nachdem es erforderlich ist; es gibt ausgesprochen hohere W erte ais nach dem 
anderen Vcrf. dafiir erhalten werden; bei iiber 1 Jah r alten Nudeln wurden nocli 
81°/0 der yorhandenen Lipoid-P20 5 gefunden, bei frisclien Nudeln 89%- Es zeigte 
sieh, daB gemahlene Nudeln, die der Einw. mit Feuchtigkeit gesatt. Luft bei 
Zimmertemp. ausgesetzt waren, eine schnelle Abnahme an Gehalt an Lipoid-P2Os 
erfuhren. Ahnlichen Einww. sind die Nudeln wahrend ihrer Herst. ausgesetzt. 
(Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7 . 91—98. 1923. San Francisco [Calif.].) RO.

Raymond H ertw ig, Zusammensełzung von Senfsamen des Handels und der 
Nachiecis von Senfkleie in  zubereitetem Senf. Es wurden Proben Senfsameii des 
Handels aus moglichst allen Herkunftslandern dafiir gesammelt u. auf Zus., ins- 
besondere Gehalt an Rohfaser untersuclit; im ganzen wurden 43 Proben Senfsamen,
3 Proben Senfkleie, 1 Probe Senfmehl u. 17 Proben zubereiteter Senf gesammelt 
(darunter 2 bekannter Zus.). Die Zus. zubereiteten Senfes ist nieht weseńtlich vou 
der Zus. der entsprechenden Samen yerschieden. Die Zus. der yerschiedenen Senf
samen, sowie die Beziehungen zwisehen den cinzelnen Bestandteilen sind gleich; 
dagegen sind die Zus. von Senfkleie u. die Beziehungen zwisehen dereń eiuzelnen
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Bestandteilen sehr yerschieden vou denen der Senfsamen, so daB sich. eiue Yer- 
fiilsehung zubereiteten Senfcs mit Senfkleie nachweisen liiBt. Der Gelialt a u .N u. 
an Rohfaser ist dafur aber nicht ausreichcnd; es sind dazu auch die Keuntnis der 
Bezieliungen zwisclien N, Rohfaser, gesamte P«05, CaO u. MgO erforderlicli. Auch 
die Prufung u. Mk. sollte nicht unterlassen werden. {Journ. Assoe. Official Agricult. 
Chemists 7. OS—83. 1923. San Francisco [Calif.].) ROhlk.

G. Cappelli, Neue Methode sur quantitativcn Bestimmung von Tlieobromin in  
Kakao. In einen 300 ccm MeBkolben gibt man der Reihe nach 25 ccm n. NaOII,
25 ccm friscli dest. W . u. 10 g  trocknes, durch 6-std. Extrahieren mit PAe. ent- 
fettetes Kakaopulyer, miacht olme Klumpeu u. fiillt mit W. zur Markę auf. Unter 
iifterem Umscliutteln 24 Stdn. steben lassen. 150 ccm der klaren FI. ( =  5 g Kakao) 
in geeignetem Estraktionsapp. nach ungefahrem Neutralisieren mit n. H2S 0 4 (die 
Lsg. muB nocli schwach sauer sein) mit Clilf. estrahieren, Chlf.-Lsg. in gewogenem 
Kolben yerdampfcn, lliickstaud mit k. Bzl. u. CCI4 abspiilen u. bei 100—105° zur 
Gewiehtskonstanz trócknen. Gęwicht X  20 =  % Theobromin. (Annali Chim. Appl. 
1 4 . 254—61. Florenz.) Grimme.

J osef W elte, Uber die TerSHderung' von Milehscren. Die bei der D. u. dem 
Liclitbrechungsyermogen des CaCL- u. Spontanscrums bei liingerer Aufbewahrung 
der Milcli ermittelten Scliwankungen sind nur unbedeutender Ai1r "u. geben keine 
Ąnhaltspunkte, die auf eine Miehfalscliung durch Zusatz von W . schlieBeu lassen. 
Es weisen jedoch Art u. Grad der Trubung des Serums, namentlich des bei Fi-isch- 
milch in der Regel klaren CaCL-Serums, darauf h in , daB es sich uni eine mehr 
oder weniger alte Milcli liandelt, zu dereń Beurtcilung im Yerdaclitsfalle die Ein- 
liolung einer weiteren Probe notwendig wird. (Dtsch. tierarztl. W chschr. 32. 486 
bis 488. W angen i. AUg.) F ra n k .

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

A. Thiriet und P. Delcroix, Die Rolle der Kontaktelektriziłat im  Mechanismus 
der Papierleimung. Bei der Papierleimung ist von groBter W ichtigkeit die pH der 
FI. Zu ihrer Best. benutzt man mit Vortcil Lsgg. von Metliylrot mit Natrium- 
alizarinsidfonat, welche beide die gleiche Farbtiefe angeben sollen. Ist ersteres 
roter, so ist die FI. zu sauer, zeigt letztere eine mehr gelbe Farbung, so ist sie żu 
alkal. (Chimie et Industrie 1 9 2 4 . Sondcrnummer. 567—73.) Gr im m e .

Frederiek Greenbaum, Verfahren sur Herstellung der kiinstlichen Seide. aus 
dir Rinde und Abfdllen des Kotholzbaumes. Yf. hat aus der Rinde von Seąueia 
śemperyirens durch Behandlung mit verd. IIN 0 3 die Cellylose, isoliert u. Viscose 
daraus hergestellt. (Osterr. Chem.-Ztg. 27. 129—30. New York.) ' Ju n g .

Geo E. K eith Company, Broekton, Herstellung eines m it einer Deekschicht 
tersehenen Stoffes, dad. gck., daB ein Stoff in eine Lsg. einer in W . uul. Substanz 
eingetaucht wird, wobei das Losungsm. mit W. misclibar ist, worauf dann der 
Stoff unmittclbar in ein W asserhad getaucht wird u. dort darin yerbleibt, bis das 
W. das Losungsm. yerdrangt u. die Substanz in Pulyerform in den Zwisclien- 
riiumen des Stoffes ausgefallt wird. — Man triinkt z. B. Gewebe mit einer Lsg. yon 
Ćelluloseacetat in Aceton, bringt es dann so schuell wie moglieli in ein W asserbad 
u. trocknet nach dem Entfernen aus dem W asserbad. Das Gewebe, das den gel. 
Stoff in Pulyerform eingebettet enthiilt, ist poroś u. nicht wasserdicht, es dient zur 
Herst. yon Versteifungskappen fiir Schulie. An Stelle der Celluloscacetatlsg. kann 
mań 'auch Lsg. von Nitrocellulose, Casein, EiweiB, Gummiarten u. dgl. yęr
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wenden. (D. R. P. 396381 KI. 81 vom 27/8. 1921, ausg. 30/5. 1924. A. Prior. 26/1. 
1920.) F r a n z .

Chemisches laboratorium  fiir AustrichstofFe G. m. b. H., W andsbeck, E r
finder: Richard W eithóner, Herstellung wittenmgsbestandiger Dachdecken, dad. 
gek., daB man das-Dachdeekengewebe zunachst mit Stearinpecb tr&nkt u. dana mit 
einem Ansti'ieh von Leinolfirnis oder fetter Ólfarbe versielit; 2. daB man das Ge
webe mit einer ganz geringen Menge Stearinpecli triinkt, hierauf an der Luft 
trocknet oder mit Talkum,, Bolus o. dgl. einstaubt; 3. daB man das Gewebe mit 
einer Lsg. von Stearinpech trankt, das bei 300° mit W asserdampf oder Luft be- 
liandelt wird; 4. daB man das Gewebe mit geacbwefeltem Stearinpecli trankt. — 
Das Stearinpech greift die Faser nicht an, es ist wasserfest u. bleibt dauernd elast. 
u. geschmeidig. (D. R. P. 402251 KJ. 81 vom 7/11. 1922, ausg. 15/9. 1924.) F r .

H. P. Stevens, London, J. W. W. Dy er, Grayesend, Kent, Wasserdicht- 
maclien von Geweben. Man yermischt eine kolloidale wss. Rohkautschuklsg. oder 
eine Lsg. von Rohkautschuk in einem organ. Losungam. oder yulkanisiertem Latex, 
mit einer kolloidalen in W . 1. Celluloseverb., wie Yiscose, oder einer Lsg. von 
Cellulose in Kupferammoniaklsg.; die Mischung kann mit Vulkanisiermitteln, Fiill- 
mitteln u. Farbstoffen yersetzt werden. Die mit dieser M. getrSnkten Gewebe werden 
bei 70° getrocknct, hierauf zur Entfernung des Alkalis mit W . gewaschen u. notigen- 
falls yulkanisiert. (E. P. 214356 vom 31/1. 1923, ausg. 15/5. 1924.) F r a n z .

W. W. Lawes, Littlehamptou, Sussex, Wasserdichtmachen von Geweben. Man 
lost Rohkautschuk unter Erwamen in Leinol unter Zusafz eines fł. Trockners u. 
Pigment, die zweckmaBig yorher mit Leinol angerieben sind. (E. P. 214361 yom 
1/2. 1923, ausg. 15/5. 1924.) F r a n z .

F. S. Bennett, Inc., iibert. von: C. B. White, New York, Wasserdichtmachen 
und Konservieren von Geweben. Man trankt G arn, Gewebe usw. mit Lsg. von 
Salzen der seltenen Erden, wie Zr, Ti, Th, W, Ce usw. trocknet u. laBt dann zur 
Erzeugung mol. Verbb. ein Fiilluugsmittel, NH3-Gas, NH,-Salze, einwirken. Den 
Impriignierungsbadern kann man Salze dea Fe, Cr, Ni usw. zum Farben zusetzen. 
(E. P. 216090 vom 29/11. 1923, Auszug yeroff. 9/7. 1924. Prior. 15/5. 1923.) Fz.

Lanil Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Beliandeln von tierischer Faser. Chlorierte 
oder auf andere Weise oxydierte Wolle wird gefarbt oder ungefarbt mit Paraffin, 
Bienenwachs, Ceresin, Stearin usw. behandeln u. dann aus h. Bade gefarbt. 
(E. P. 216940 vom 6/3. 1923, ausg. 3/7. 1924.) F r a n z .

Ignaz Kreidl, W ien, JBesclmerm von Seide. Natur- oder Kunstseide wird mit 
Alkalistannaten getrankt u. nach dem Schleudern mit gasformiger C 02 behandelt, 
hierauf wird gespult u. in iihlicher Weise mit Phosphat u. W asserglasbadern weiter- 
behandelt. (Oe. P. 96511 yom 25/10. 1922, ausg. 10/4. 1924. F. P. 570837 yom 
15/9. 1923, ausg. 7/5. 1924. Oe. Prior. 25/10. 1922.) F r a n z .

Linn Bradley, Montclair, N. J . ,  und Edward P. Mc Keefe, New York, 
Bleichen von Papierbrei. Man behandelt den Papierbrei in fein yerteiltem Zustande 
mit Cl-Gas u. entfernt dann den UbersehuB des Cl, indem man die M. einem 
Vakuum aussetzt. (Can. P. 234710 vom 1/9. 1921, ausg. 9/10. 1923.) Oe l k e r .

Eddie Lambert und W alter E. Mathews, Baltic, Conecticut, Herstellung von 
Papierstoff. Stiickholz wird zerkleinert, mit einer lediglich aus W. u. Alkali be- 
stehenden Lsg. gekocht, durch W aschen von Yerunreinigungen befreit, gemahlen
u. gebleicht (Can. P. 235330 vom 15/9. 1922, ausg. 6/1 1 . 1923.) Oe l k e r .

Herman M. Castner, Nobleboro, Maine, Herstellung von geprefitem Karton- 
papier. Man yermischt Sulfitzellstoff mit etwa 10lł/o Paraffin u. W ., verd. den er- 
haltenen Brei abermala mit W ., formt zu diinnen Schicliten, trocknet in feuchter 
Luft u» preBt bei hohem Druck. (A. P. 1499291 vom 8/8. 1921, ausg. 24/6.
1924.). F r a n z .
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Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M. (Erfinder: Kuno 
F ranz . F rankfurt a. M.), Erzeugung von Farbeffekten a u f Papier und Geweben. Bei 
dem Yerf. des Hauptpat. erfolgt die Zufuhrung der Lsgg. u. Suspensionen in die 
von zwei Walzen gebildete Binne mittels einer in beliebigem W inkel geneigten 
Flachę. Durch das HerabflieBen auf der sehiefen Ebene erhalten die Zufiusse eine 
gewisse Energie, die die gewunachte Beunruhigung der zwischen den Walzen an- 
gesammelten Lsgg. oder Suspensionen herbeifiihrt. (B. R. P. 401307 KI. 55 f  
vom 4/6. 1922, ausg. 28/8. 1924. Zus iu  D R. P 3 5 7 9 9 0 ; C. 1923. 11. 932.) O e l k e r .

Herbert Glootz, Dresden, Herstellung von Mełallpapier in Bahnenform durch 
Aufstreuen yon Metallpulyer auf mit KlebstofF yersehene Papierbahnen, dad. gek., 
daB die so yorbereiteten Papierbahnen, Metallseite auf Metallseite, zu einer Bolle 
gewickelt werden u. in dieser Bolle das Metallpulyer durch Schlagen zu gleich- 
rniiBigen Metalldeeken bearbeitet wird. — 2. dad. gek., daB zwischen den Metali - 
schichten eine beiderseits glatte Papierbahn mit eingewickelt wird. — Die so erzeugten 
Metallpapiere ergeben bei ausreichender Festigkeit u. D. des Belages ein glanzendes 
M att; ferner erscheinen sie niemals glasig, lehmig u. yerscheuert. (D. R. P. 401514 
KI. 55 f  vom 12/1. 1924, ausg. 5/9. 1924.) O e l k e r .

Yictor Scholz, Jauer i. Schl., Herstellung von Ledcrpappe und Lederpapier, 
dad. gek., daB das Leder, dessen Menge bis zu 50°/o des fertigen Stoffes betragen 
soli, in Form von Lederlsg. mit dem zur Yerfilzung dienenden Fasermaterial ver- 
mischt w ird u. mit Tonerdesulfat oder Shnlichen Fiillmitteln ais wasserunl. Nd. 
im Hollander gefallt wird, wobei zur besseren Fixierung des Lederniederschlags 
neben den Fallmitteln noch CILO zugesetzt wird oder die fertigen Lederpappen
u. Lederpapiere den Dampfen von CH30  ausgesetzt werden. — Das z. B. aus einer 
Lsg. von lohgaren oder chromgaren Lederabfiillen in NaOH gefiillte Leder ist so 
gleichmSJBig in dem neuen Kunstprod. yerteilt, daB es diesem besondere Eigen- 
sehaften, niimlich bei hoher Saugfahigkeit volle Tintenfestigkeit, liohe BeiBlange u. 
groBe Bruchdehnung yerleiht. (D. B. P. 401703 KI. 55f vom 3/10. 1922, ausg. 
5/9. 1924.) Oe l k e r .

Ph. Ńebrich yorm. B einicke & Jasper G. m, b. H., Cothen, A nh., Yor- 
bereiłung von in  Zellstoffkochern zu behandclnd-em Holz. Um einerseits eine bessere 
Ausnutzung des Kochers zu erzielen u. andererseits das Gefiige des Holzes zu 
lockern, wodurch das Eindringen der Kochlauge in das Holz erleicbtert wird, wird 
das gehackte . Holz zuniichst nach Bauminhalt sortiert, worauf jede absortierte 
Klasse fiir sich zwischen rotierenden, der jeweiligen Baumyerminderung ent- 
spreehend eingestellten Walzen hindurcligefuhrt wird. (B. B. P. 401702 KI. 55b 
vom 17/11. 1923, ausg. 9/9. 1924.) O e l k e e .

Rudolf Linkmeyer, Bad Salzufleu, Herstellung von Cellulosexanthogenat, dad. 
gek., daB in Xanthogenat iiberzufuhrender gebleichter Handelszellstoff mit sehr 
yerd. HCI oder II4S 04 unter Vermeidung der B. der sproden Modifikation der 
Cellulose, der Hydrocellulose, durch Besehrankung yon Einwirkungsdauer, Temp.
u. Konzentration der Siiure behandelt wird. — Die Behandlung mit der sehr yerd. 
Siiure muB unterbrochen werden, sobald z. B. nach der Barytmethode der Beginn 
der B. von Hydrocellulose festgestellt wird. Die mit yerd. Sauren yorbebandelte 
Cellulose liefert « in le ich tl. Cellulosesanthogenat, aus dem man feste gliinzende Fiiden 
erhalten kann. (B. R. P. 394436 KI. 12o vom 5/7. 1919, ausg. 17/4. 1924.) F r a n z .

Hermingbaus & Co. G. m. b. H., Vohwinkel, Herstellung von AlkaUcellulosc, 
bei welchem die Zellstoffbliitter in einem Behiilter der W rk. der Alkalilauge aus
gesetzt werden, dad. gek., daB die parallel der Langsachse der Behiilter steliend 
angeordneten Zellstoffbliitter nacli Beendigung der Mercerisation durch Drehung 
der Behiilter um die Liingsachse in eine mehr oder weniger wagerechte Lage ge- 
bracbt werden, beyor sie dem Behiilter entnommen werden. — Das Yerf. erspart
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Arbeitskrafte u. Zeit. (D. R. P . 398255 KI. 12o vom 17/7. 1921, ausg. 2/8.
1924.) F r a n z .

W illiam  Marshall, Greenwood Lee, Chcadle Hulme, England, Neuenmg bei 
der llerstellung von mercerisierte Ccllulose und kunstliche Seide enthaltenden Sto/fen, 
daB man unmercerisiertes oder teilweise mercerisiertes Garn u. Acetylcellulosegarn 
zusammenwebt u. die Stoffe der Einw. von kaust. Alkali von Mercerisierungsstarke 
unterwirft. Der Stoff kann unter Streckung oder zur Erzielung eines Kreppeffektes 
obne Streckung bebandelt werden. — Die Acetylcellulose wird durcli das starkę 
Alkali nur wenig yerandert; nach dem Sśiuern u. Wasclien kann das Gewebe ein- 
oder mehrfarbig gefarbt werden. (D. R. P. 398583 KI. 8k vom 6/10. 1923, ausg. 
11/7. 1924. E. P. 210484 vom 5/10. 1922, ausg. 28/2. 1924.) ' F r a n z ."

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Hen-iclitung von Kunst- 
seide fiir textilindustrielle Zwecke, nach D. R. P. 338653 dad. gek., daB man die 
aus Schwermetalloxydhydrat, wie Fe, Ni, Cr, Sn usw. bestehenden Ersehwerungs- 
salze erwarmt anwendet; 2. daB man Salzlsgg. der seltenen Erden, insbesondere 
Lsgg. der Abfallprodd. der Thornitratfabrikation, erwarmt yerwendet. — Man erhSlt 
eine erhohte Erschwerung. (D. R. P. 402401 KI. 8m yom 7/7. 1917, ausg. 15/9.
1924. Zus. zu D R.P. 338653  C. 1921. IV. 722.) F r a n z .

Socióte pour la  Fahrication de la  Soie „Rhodiaseta“, Paris, Yerfahren zum 
JSntleimen von Aceiatseide sowie z im  Entbastcn und Entleimen von aus roher Natur- 
seide und Acetatseide bestehenden Mischgeweben, dad. gek., daB den Seifenbadern 
ein neutrales Kalisalz zugesetzt wird. — Kalisalze hindern die Seife nieht am 
Schaumen, sie schiitzen die Celluloseaeetatfaser, die nach dem Behandeln alle ihre 
Eigenschaften beibehiilt. (D. R. P. 395829 KI. 8m vom 17/6. 1923, ausg. 23/5.
1924. F . Prior. 26/10. 1922.) _ F r a n z .

Eastman Kodak Company, iibert. yon: Edward S. Farrow jr., Rochester, 
New York, Cellulosećitherlosungen und -massen. Man lost eine in W. unL Athyl- 
cellulose in einem Gemisch von CII3OIi, Methylacetat u. Benzylaceton. Die Lsg. 
dient zur Herst. yon Filmen. (A. P. 1494474 vom 7/7. 1922, ausg. 20/5. 1924.) F e.

Deutsche SprengstofF-Act.-Ge3., Hamburg, Erfinder: Richard Rohm, Walm, 
Rhld., llerstellung einer homartigen, plastischen Masse aus Nitrocellulose, tetrasub- 
stituierten HarnstofFen u. Fiillstoffen, dad. gek., 1 . daB man Nitrocellulose, mit der 
eben ausreichenden Menge Gelatiniermittel gelatiniert, mit einer Gelatine aus Casein 
oder ahnlichen Stoffen u. Fiillstoffen yermischt; 2. daB man die Gelatinierung des 
Caseins wie der Nitrocellulose gleichzeitig in Ggw. von W. yornimmt; 3. daB man 
der M. hśirtende Stoffe wiihrend der Verarbeitung beimengt oder die fertigen Gegen- 
stiinde hiirtet. — Man kann der M. bis zu 70% Fiillstoffe zusetzen. (D. R. P. 
403014 KI. 39 b yom 10/2. 1923, ausg. 20/9. 1924.) F r a n z .

Deutsche Kunsthorn-Gesellschaft m. b. H ., Ham burg, llerstellung mehr- 
schichtiger Kunstliomplatten aus Casein oder ahnlichen Massen, bei dem ungehttrtetc 
Kunsthornplatten durch Druck u. Wiirmc mitcinander yerbunden werden, dad. 
gek., daB die Kunsthornplatten vor ihrer Vereinigung yon ihren einander zu- 
gekehrten Obersehichten befreit werden. — Die PreBstiicke werden hierbei so 
yollkommen yerbunden, daB sie prakt. eine M. bilden. (D. R. P. 403184 KI. 39 a 
yom 31/5. 1922, ausg. 23/9. 1924.) F r a n z .

„Esgam“ Erfindungs- und Studien-Gesellschaft allogener Materialien  
m. b. H., Zclilendorf, W annseebahn, llerstellung holzahnlicher Produkte, dad. gek.,
1. daB man fl., 1. u. schmelzbare Kondensationsprodd. aus Phenol u. Formaldehyd 
durch teilweise Hartung in einen zSlifl. Zustand iiberfiihrt u. dieser M. gegebenen- 
falls nach Zusatz yon Verdiinnungsmitteln cellulose- oder kohlehydratartige Stoffe 
mit oder ohne Zusatz yon anderen Fuli- oder Farbstoffen u. Siiuren oder sauren 
SSureestern o. dgl. meehan. durch Kneten oder Mischen derart einyerleibt, daB
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keine liomogene Mischung entsteht, sondern ein Kondensationsgerippe, das mit den 
angegebenen Stoffarten ausgefiillt ist, u. hierauf in bekannter Weise hiirtet, 2. daB 
durch Zugabe von yerscliiedenen Siiuren oder Gemisehen derselben o. dgl. u. bei 
Anwendung yon yerschiedenen Hartungsarten u. Tempp., ohne Verwendung yon 
Farbstoffen, mannigfache holziihnliche Maserfarben u. andere Farbtone heryor- 
gerufen werden. — Die erhaltenen Prodd. besitzen die Eigenscliaften der natiir- 
lichen Ilolzer.- (D. R. P. 402707 KI. 39b vom 2/9. 1921, ausg. 17/9. 1924.) F r a n z .

XIX. Brennstoffo; Teerdestillation; Beleucht.ung; Heizung.
A. G. Lane, Das Begenerativ-Kohlenvergasungssystem in  Ayleśbury. Beschreibung 

des Gaswerks yon Ayleśbury, in dem die Kohlen ohne Retorten in e in e r  Operation 
yollstiindig yergast werden, indem nur Gaswasser, Teer u. Asche ais Abfall ent- 
stehen. (Gas Journ. 167. 149—53.) BORNŚTEIN.

M. W. Travers und F. W. Clark, Das RegenerativKohlenvergasungssystem in  
Ayleśbury. Ergiinzende Bemerkungen zu der yorst. Arbeit. (Journ. Gas Ligthing 
167. 154—58.) BO r n s t e i n .

Glaubitz, Neuerungen a u f dem Gebiete der Steinkohlen-Gaserzeugungsofen. Nach 
allgemeinen Ausfuhrungen iiber die W ahl des Of^nsystems u. -baumaterials werden 
die Yertikal-, Horizontal-Grofiraum-, Schragkammer- u. kontinuierlichen Ofen der 
Firm a P i n t s c h - Dl:. Ot t o  beschrieben. (Gas- u. W asserfach 67. 533 —  35. 
Berlin.) S p l it t g e r b e r .

C. H. S. T u p h o lm e , K raft- und Dampfucrlauf bei Nebenproduktsgasentwicklern. 
Eine neuartige Gasretorte, eine Kombination des Tieftemperaturyergasers u. einer 
stehenden Hochtem peraturretorte, wird an der Hand mehrerer Bilder beschrieben. 
In dem kalteren Teile ist ein wassergekiihlter Riihrer angebracht. Geeignete 
Nebenapp. erlauben die Gewinnung von (NH,)2S 0 4. Die W irkungsweise wird an 
Beispielen erliiutert. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 300—303. London.) G ri.

Ch. Berthelot, Neue Fortschritte in  der Konstruktion und Ausnutzung von 
Koksofen. Sammelbericht an der Hand zahlreicher Bilder. (Chimie et Industrie
1924. Sondernummer. 234—52.) G r im m e .

Welwart, Die Extraktionsmetlwdcn der Kohlen (vgl. S. 567). Besprecliung ver- 
schiedener Extraktionsmethoden mit organ. Losungsmm. mit u. ohne Anwendung 
yon Druck. (Seife 9. 199—200. Wicn.) K. L i n d n e r .

H. S. Geismer, Die Pi-axis der Koldenwasclic in  Alabama. (Trans. Amer. Inst. 
Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1363. 1—17. Birmingham [Ala.].) B e h k l e .

G. E. F o s w e ll ,  Der plastische Zustand der Kohle. V. u. VI. Teil. V. Die 
chemischen Veranderungen wdlirend des plastischen Ziistandes. (IV. ygl. S. 2101.) Vf. 
untersuchf, wie weit der Anteil der jj- u. y  Verb. beim Erhitzen der Kohle ab- 
nimmt. Zur Best. dieser beiden Komponenten wurden die Kohleproben nach der 
jeweiligen Gluhtomp. mit Pyridin u. CMf. extrahiert. Es zeigte sich, daB sowohl 
der 13- ais auch der /-Bestandteil bei einer Temperatursteigerung bis 400° zuniichst 
zunahm , dann aber bei weiterem Tem peraturanstieg bis 500° rasch abnahmen. 
Auch die Erhitzungsdauer hatte einen EinfluB auf das Verseliwinden dieser Verbb. 
Bei lang andauernder Erhitzung wurden sie schon boi 400" stark zersetzt. D ie Zer- 
setzungsgeschwindigkeit der ^-Komponentę ist unter anderem auch eine Funktion 
der Oberflache der yerfliissigten /-V erb. Sie besteht aus einer Anzahl einfaeh gebauter 
Verbb., dereń Zerfallsgesehwindigkeits selir yerschieden sein kann. Eine Berechnung 
der Zerfallsgesehwindigkeitskonstante unter der Voraussetzung einer monomolekularen
u. einer bimolekularen Rk. fiilirte in beiden Fallen erst nach liingerer Erhitzungs- 
dauer zu einer Konstanz der W erte. — W urde die extrahierte ,'?-Komponente bei 400° 
erhitzt, dann trat keine B. der ^-Komponente ein. Dagegen wurde letztere in ge
ringen Mengen aus der c-Komponente gebildet. Die «-Komponente selbst wird
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cbenso wie die beideu anderen mit steigender Temp. u. Erhitzungsdauer zersetzt.
— VI. Einfluf! der Vorgeschichłe der Kohle a u f die plastische Kurue. W urde die 
Kohle vor Best. der piast. Kurve erbitzt, dann yersehob sich das Maximum des 
piast. Zustandes gegen tiefere Tempp., wobei die GroCe des ]Maximums desto stiirker 
abnahm u. eine Verflachimg in dem Mafie eintrat, je  liinger die Kolilen yorerhitzt 
worden waren. Die Plastizitiit nahm aber wesentlich durch das Yorerhitzen ab. 
Eine langsame Tempera ursteigerung beim Erhitzen bis 350° zeigte keine wesent- 
liche Versehiebung des Plastizitatsmasimums, wohl aber eine Anderung des Plasti- 
zitiitsgrades in dem Sinne, daC bei einem Temperaturanstieg von Zimmertemp. auf 
350° iunerhalb yon 5 Min. die griifite Plastizitiit bei der darauffolgenden Verkokung 
crreicht wurde. Ein Verwittern der Kohle hatte den Erfolg, daB die Plastizitiit 
abnahm. (Fuel. 3 . 3 1 5 — 19.) B e c k e r .

P. Eitner, Einfluf} von Wassergas- und Stickstoffzusatz zum Steinkohlengas a u f  
die Liclitstarke des Gasgliihlichts. Jede Streckung des Gases mit unbrennbaren 
(inerten) Gasen bedingt durch die Hcrabsetzung der Flammentemp. eine auBer- 
ordentlich starkę Verminderung der Lichtstarke im Gasgliihlicht; diese Abnahme 
liifit sich auch nicht durch andere Einregulierung des Brenners wicder gutmachen. 
Dagegen ergibt der W assergaszusatz zwar einen niedrigeren Heizwert, aber głeich- 
zcitig eine Erhohung der Flammentemp. u. damit die Moglichkeit, durch richtige 
Konstruktion u. richtiges Einregulieren des Gluhlichtbrenners wieder ein glanzendes 
Licht zu erzeugen. (Gas- u. W asserfach 67. 5 3 9 — 41. Karlsruhe i. B.) S p l i t tg e r b e r .

L itin sk y , Die Verwertung de>• Abliitze in  Gaswerksofen. Die Abhitze aus den 
Feuerungen der Leuchtgas-Eetortenofen wird zweckmiifiig zur Erzeugung yon 
Dampf benutzt, der in eigenem Betrieb yerwendet werden kann. Durch Abbildung 
wird eine Abhitzekesselanlage hinter einem Vertikalkammerofen erliiutert. (Chem. 
Apparatur 11. 123—24. 131—32. Leipzig.) N e id h a rd t .

G\ W ilkinson, E in  nettes Thermostatengasvenłil fiir hohe Temperaticren von 
5000 Fahr. aufwarts. Beschreibung eines auf Volumiinderung einer eingeschlossenen 
Luftmenge begriindeten automat. Gasyentils. (Gas Journ. 166. 598—99.) B O rnst.

A. G. Murray, E in  Wascliapparat (Scrubber) fiir Ammoniakdestillate. Der ab- 
gebildete u. beschriebene kleine App. ist eine Modifikation des yon D av issox  
(Ind. and Engin. Chem. 11. 465) angewendeten, in welchem die Diimpfe durch W. 
gehen miissen, bevor sie den Kondensator erreichen, oder des von S e l l ie r  (Ann. 
Chim. anąlyt. appl. 6. 451) zur Best. yon M chtigen Siiuren, der yon 1Io r t v e t  
(Ind. and Engin. Chem. I. 31) zur Best. der fluchtigen Siiuren im Wein empfohlen 
wurde. AuCerlieh iihnelt er dem App. von Mc C o y  (Amer. Chem; Journ. 23. 356) 
zur Best. des Kp. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 13. 423.) D ie t z e .

C. Bateman, Die Ilerstellung und Neułralisalion von Ammoniumsulfał. Be- 
śchreibung der yersehiedenen Methoden zur Gewinnung yon (NHJ^SO* aus dem 
Leuchtgas. (Gas Journ. 166. 750—52.) B ó rn s te in .

S. Hernandez 01iva, Vencendung der Cyanverbindungen der Leuclitgasindustrie. 
Nach der Trockenreinigung mit Lamingscher M. wird die moderne NaBreinigung 
beschrieben, Analyse von yersehiedenen yerbrauchten Reinigungsmassen werden 
gegeben u. ihre Aufarbeitung wird beschrieben. (Quimica e Industria 1. 94—96. 
124—27. Barcelona, Inst. de Quim. aplic.) W . A. R o th .

Marcel LafTargue, Die Chemie des Gasentwicklers und seine rationelle An- 
wendurtg. Beschreibung eines prakt. App. zur Herst. von Wassergas u. eingehende 
Bespreehung seiner Wirksamlceit. (Chimie et Industrie 1924. Sondernummer.,230 
bis 233.) G rijim e.

Pradel, Das Braunkohlenbrikeit ais Brennstoff. Einige neuere Ofenbauarten
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fur Braunkohlenbrikettfeuerungen werden besproclien. (Feuerungsteehnik 12. 181 
bis 183.) N e i d h a r d t .

Lorenzo Lopez Mundet, Mineralol, Analyse und technischc Untersuchwng. Zu- 
sammenstellung bekannter Tatsaclien. Von Nutzen sind Schaubilder, die den Zu- 
sammenhang zwischen Englergraden, Sayboltgraden u. underen MaBen fur die Vis- 
eositiit, Temp. u. Viscositat, Druck u. Yiseositiit geben. (Quimiea e Industrie 1. 
85—94. 113—24.) W . A. R o t h .

H. "Womersley, Fragen der Brennstoffwirtschaft. Bespricht N atur u. Be- 
liandlung yon Brennstoff u. W asser u. dereń EinfluB auf den Nutzeffekt des Dampf- 
kessels. (Chemistry and Ind. 43. 715—18.) BO r n s t e i n .

0. W. W atson und W. R.. Ormandy, Praktisćhe Ausprobiemng von Misclnmgen 
aus Alkohol und Schioerolen. Bericht iiber dic prakt. Ausprobierung von Mischungen 
yon A. u. Bzl. bezw. Toluol ais MotorbrennstofFe. Je  hoher die Temp. der FI., 
desto besser der Effekt. (Chimie et Industrie 1924. Sondernummer. 276—80.) G ri.

S. de Waard, Betrachtungen iiber die Bestimmung der fliichtigen Bestandteile in  
festen Brennstoffen. Den Angaben von K r e u l e n  (vgl. S. 1875), daB ais Warme- 
quelle Spiritusgas, Tiegel von Minimalrauminhalt, YersehluB durch Lippendeckel 
zu empfehlen seien, w ird widersprochen. (Chem. W eekblad 21. 433—35. s’Graven- 
hage, R ijks-Instituut v. Brandstoficn-Economie.) G r o s z f e l d .

Carbo-0xygen Company of Pittsburgli, P a., iibert. yon: John Harris,
Lakewood, Ohio, Gasformiger Brennstoff, welcher durch Mischen von H 2 mit 
15—50% Kohlengas yon folgender Zus.: 0,5 Teile C0II(„ 4,3 Teile CnH2n, 8,0 Teile 
CO, 47,0 Teile Hz, 36,0 Teile CH ,, 0,4 Teile O u. 2,2 Teile N», erlialten wird. — 
Das Gasgemisch eignet sieh besonders zum SchweiBen u. Schneiden yon Metallen. 
(A. P. 1504557 yom 5/1. 1920,. ausg. 12/8. .1924.) O e l k e r .

Erdól- und Kohle-Yerwertung'-A. O-., Berlin, Verfahren zur Verfliissigung 
oder Spaltung von Kolile, Kohlemoasserstoff u. dgl. bei hohem Druck und erhohter 
Temperatur, dad. gek., daB die Regelung der Arbeitstemp. u. die Entlastung der 
Arbeitsraume durch Gase, z. B. C 02, gereinigte Verbrennungsgase, herbeigefuhrt 
werden, die durch Kompression auf solche Dichten gebracht werden, welche sie 
befahigen, die zur Regelung der Arbeitstemp. notwendigen Wśirmemengen einer 
SuBeren W armeąuelle zu entnehmen u. sie yon auBen auf den Arbeitsraum zu iiber- 
tragen. (B. R. P. 395566 KI. 12o vom 4/11. 1920, ausg. 13/5. 1924. Oe. Prior. 
25/1. 1918.) F r a n z .

Paul Dvorkowitz, London, Erhitzen von Kohle und kohlehaltigen Stoffen im  
lietortenofen mittels die Retorten yon oben nach unten durchstromender Heizgase 
auf eine im wesentliclien 500° nicht ubersteigende Temp. zur Gewinnung yon 
Olen der Paraffinreihe, dad. gek., daB das Einleiten der Heizgase oben in die ge- 
schlossenen Retorten an der Stelle hochster auBerer Erhitzung derselben erfolgt u. 
der nach abwarts gerichtete Zug der entwickelten Gase an jener Stelle auf die sieh 
ausscheidenden schwereren Paraffinole derart zur W rkg. kommt, daB_dieselben so- 
gleich nach ihrem Ausscheiden mit niedergefiihrt werden. — Die Paraffinole 
werden vor Yerkohlung bcwahrt. (D. R. P. 401320 KI. lOa vom 31/10. 1922, 
ausg. 28/8. 1924. E. Prior. 17/11. 1921 u. E .P . 192816 yom 17/11. 1921, ausg. 8/3. 
1923.) Oe l k e r .

Kohlenscheidungs-Gesellschaft m. b. H . , B erlin , Nutzbannachimg des beim 
Abliischen von Koks entstehenden Wasserdampfes in  Gaserzeugeranlagen. Der Dampf 
wird yon der Entstehungsstelle unter Zufuhr der erforderliehen Vergasungsluft ab- 
gesaugt u. in den Gaserzeuger geleitet. (D. R. P. 401723 KI. 24e yom 26/4. 1921, 
ausg. 9/9. 1924.) Oe l k e r .
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Sulzer (Gebruder) A.-G., Schweiz, Abkiihlen uon Koks. Die beim Abschreckeu 
des h. Kokses frei werdende W arme wird fur techn. Zwecke nutzbar gemacht. 
(P .P . 546030  vom 18/1. 1922, ausg. 26/10. 1922. Schwz. Prior. 8/11. 1921.) Oe l k e r .

Eugen Weiss, Budapest, Erzeugung von Tieftemperaturteer. Zur Gewinnung 
von Halbkoks, Gas u. Tieftemperaturteer behandelt man feste Brennstoffe in einem 
rotierendcn Ofen mit aus Kolilenabfall erzeugten Verbrennungsgasen nach dem 
Gegenstromprinzip, wobei man die Temp. dieser Gasc, bevor sie in den Ofen ge
langen, durch Zumischung eines nicht brennbaren Gases auf eine zur Erzeugung 
von Tieftemperaturteer geeignete Temp. erniedrigt. (Can. P. 234825 vom 24/1. 
1922, ausg. 9/10. 1923.) Oe l k e r .

Ludwig Muller, Stuttgart, Errhohung der Gasausbeute in horizontalen oder 
schriigen Entgasungsraumen gewolmlieher Bauart ohne Eingriff bis zur Entladung 
bei Einfuhrung von Dampf uber das Entgasungsmaterial in der Abziehrielitung 
der Gase, dad. gek., daB die Erhitzung soweit getrieben wird u. die Dampfzufuhrung 
in solchen Mengen u. unter solchen Bedingungen geschieht, daB die Kolilenstoft- 
abspaltungeu nicht unterdruckt, sondern miiglichst gefordert werden, lioch die Temp. 
im oberen Raum unter die zur W assergaserzeugung notwendige Temp. herab- 
gemindert wird. (D. R. P. 401273 KI. 26 a vom 6/8. 1922, ausg. 1/9. 1924.) Oe l .

Eriedrich Kraus, Siegen i. W ., G a sk iih lc r  mit wagerechten, von W . berieselten 
Kuhlroliren, 1 . dad. gek., daB die Rolire lierzformig gestaltet sind. — 2. dad. gek., 
daB die Obcrseite der Rohre mehrfaeli gewellt ist. — 3. dad. gek., daB die Unter- 
kante der Rohre durch ein Drahtnetz mit der Oberseite des darunter liegenden 
Rohres yerbunden ist. — Es wird mit diesem Kiihler, der infolge der kombinierten 
Ausnutzung yon W . u. Luft wesentlich kleiner ais die bisher ubliclien W .- oder 
Luftkiihler sein kann, eine intensiye u. gleichmaBige Kiihlung des Gasstroms er- 
reicht. (D. R. P. 396461 KI. 26d vom 6/2. 1923, ausg. 1/9. 1924.) O e l k e r .

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin (Erfinder: Carl 
Halin, Siemensstadt), Elektrisclie Niederschlaganlage fiir Braunkohlentrocknung, bei 
der mehrere Trockner mit besonderen Schornsteinen nebeneinander angeordnet sind, 
dad. gek., daB die Niederschlagkammer des einen Troekners mit dem Schornstein 
eines anderen Troekners yerbunden ist. — Es wird die Schwierigkeit yermieden, 
welche dadurch entsteht, daB es aus Raummangel nicht moglich ist, die Nieder- 
Bchlagkammern zwischen dcm Trockenofen u. dem dazugehorigen Schornstein so 
einzubauen, daB die Gaśe aus den Trockenofen zuniichst die Niederschlagkammer 
durehstromen u. dann erst in den Schornstein gelangen. (D. R. P. 4 0 0  457 KI. 82a

Torbjórn N ils Magnus Molin, Torp Bruk, Fredriksstad, Norw.,’ Entwasserung 
von Torf. Die Entwasserung erfolgt in an sich bekannter W eise mittels einge- 
dickter Sulfitablauge u. zwar in der Weise, daB in einem mit der Lauge gefUllt 
zu haltenden hohen Behalter unten konz. Sulfitablauge stetig zugedruckt u. der 
Torf oben cingcfuhrt wird, wiihrend der behandelte T orf unten entnommen u. die 
verd. Lauge oben abgezogcn wird. — Es wird eine weitgehende, fiir die Weiter- 
yerarbeitung des Torfs ausreichende Entwasserung erzielt. (D. R. P. 401532 
KI. 10 c vom 25/2. 1923, ausg. 5/9. 1924. Norw. Prior. 25/2. 1922.) O e l k e r .

Julius Pintsch Aktien-Ges., Berlin, Destillieren von Ólschiefcr wid bituminosen 
Brcnnstojfen. Man leitet durch die die Brennstoffe enthaltende Destillationskammer 
h. Gase, welche durch Yerbrennung des brennbaren Ruckstandes des Ólschiefers etc.
erhalten werden, wobei man die Menge u. Temp. dieser Gase durch Zumischung 
k. Luft oder eines k. Gases regelt. (E. P. 193276 yom 23/2. 1922, ausg. 15/3.

Jesse Coogan, Salt Lake City, U tah, V. St. A ., Gewinnung von Petroleum aus 
petroleumhaltigem Sand und Schiefer. Das Verf., das ununterbrochen ausgefiihrt

yom 15/10. 1922, ausg. 21/8. 1924.) Oe l k e r .

1924.) Oe l k e r .
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werden kann, besteht darin, daB man den petroleumhaltigen Sand in: einem zylindr. 
RiihrgefsB unter Riihren mit einem Petroleum losenden Mittel, Gasolin, u. W . innig 
durelimiseht; aus dem RuhrgefiiB gelangt der erschopfte Sand in eine Senke, von 
wo er mittels eines Scliopfwerks stetig entfernt wird. Das gel. Petroleum steigt 
an die Wasserobcrflache. (A. P. 1487541 vom 16/4. 1920, ausg. 18/3. 1924.) F e z .

Univei-sal Oil Products Company, Chicago, iibert. von: Carbon P. Dubbs, 
W ilm ette, Illinois, Herstellung vcm niedrig siedm dm  KohUnwasserstoffen aus Jioch- 
siedenden. Das Yerf., das ununterbroehen ausgefiihrt werden kann, besteht darin, daB 
die Petroleum-KW-stoffe in Riihren auf Spal temp. erhitzt werden; die hocherhitzten 
KW-stoffe gelangen dann in eine Verdampfkammer, die h ierkondensierten  hoehsd. 
Anteile konnen am Boden abgelassen werden; die Dampfe gehen in eineu Dephleg- 
m ator, in dcm sie mit KW-stoffolen vermiseht werden, die nocli gespalten werden 
sollen, hierbei werden unter gleiehzeitiger Erwarmung des Rohols die holier sd. 
Anteile kondensiert; die Dampfe gehen in den Kondensator, wahrend das vor- 
gewarmte Rohol mit den kondensierten hoehsd. Anteil durch die Spaltrolire flieBen. 
Das Erhitzen des Oles wird so .geregelt, daB eine wesentliche Abseheidung von 
Kohle nicht erfolgt. (A. P. 1488325 vom 21/6. 1919, ausg. 25/3. 1924.) F r a n z .

Harry H. Culmer, Chicago, 111., Behandlung von Kohlcmcasserstojfolen. Um 
die Yiscositiit von schweren KW-stoffolen, insbesondere Petroleum.olen hei-ab- 
zusetzen, bringt man sie, in zerstiiubter Form mit gliihendem, in einer auBerlich 
erhitzten Retorto enthaltenen Koks in Beriihrung u. fiihrt dann das Ol kontinuier- 
lich aus dcm heiBesten Teil der Retorte nach dem kiiltesten Teil derselben, um 
eine destruktive Dest, des Ols zu verhindern. (A. P. 1505870 vom 4/4. 1919, 
ausg. 19/8. 1924.) O e l k e r .

Chauncey Blair Forward, U rbana, Ohio, Reinigen von Kohlenicasscrstojfolcn. 
Das Ol wird in dunnen Schiehten dureh die Abgase des Ofens des Dampfiiber- 
hitzers nur so lange erhitzt, daB ein Yerkohlen oder Anbrennen des. Oles nicht 
stattfindet, hierauf werden die erwSrmten Ole mit Hilfe des aus dem Dampfiiber- 
hitzer kommenden iiberhitzten W asserdampfes in die hoher u. niedriger sd. Anteile 
zerlegt. Die Diimpfc der einzelnen Fraktion werden gctrennt in Behiiltem mit 
Hilfc von zerstaubtem W . kondensiert. (A. P. 1473402 vom 9/1. 1919, ausg. 6/11. 
1923.) . F r a n z .

Galf Beftning Company, Pittsburgh, Pennsylvania, iibert. von: George H.King, 
Port A rthur, Texas, Herstellung einer Mischung von Kohlehwasserstoffolen m it Alu- 
miniumchlorid zum Spalten der JiohUnwasserstojfe. In einem MisehgefiiB werden 
die Petroleum-KW-stoffe mit Hilfe einer Arcliimedischen Scliraube mit wasserfreiem 
A1C13 unter AusschluB von Luft u. Feuchtigkeit gemiseht, das MischgefaB ist 
zweckmaBig mit einem Heizmantel umgeben. Das Gemiscli wird dann durch das 
mittels einer Pumpe eingedruckte Ol aus dem Mischbehalter an die Verarbeitungs- 
stelle geleitet. Bei dieser Arbeitsweise wird die B. von HCI yermiedon. (A. P. 
1478438 vom 12/11. 1921, ausg. 25/12. 1923.) F r a n z .

Yictor Lee Emerson, Philadelphia, Pennsylvania, Umwandlung von hoch- 
siedenden KohUnwasserstoffen in  niedriger siedende. Die aus der Destillierblase ent- 
weichenden Gase werden unter hohem Druck in einen Behalter zu zwei gegeniiber- 
liegenden Diłsen geleitet, durch die stromenden Gase werden die in dem GefaB 
befindlichen KW-stoffe durch ein Rohr angesaugt u. durch die Diisen gegeneinander 
zerstaubt. Die erhaltenen gasftirmigen Prodd. werden durch ein Rohr nach unten 
in die in dem Behiilter befindlichen KW-stoffe gedriickt. Die Temp. des Oles steigt 
hierbei iiber 100°, so daB das W . u. schwefelhaltige Verbb. aus dem Rohol ver- 
trieben werden. (A. P. 1484014 yom 3/11. 1919, ausg. 19/2. 1924.) F r a n z .

SchluB der Redaktion: den 20. Oktober 1924.


