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

1924 Band. II. Nr. 24. 10. DezemJbcr.

A. Allgemeine und pbysikaliscłie Ołieniie.
R. Lucion und A. Brichaus, Vermche, die 1877 bis 1881 von E rnst Sohay  

iiber die fundamentalc M nlieit der Materie und Energie unteniommen worden w arm . 
Histor. Ilinweis auf altc Versa. (Buli. Acad. roy. Belgiąue, Classe des sciences [5]
10. 339—46.) B ecker .

Ignacio P u ig , Theorie der positiven und negativen Valenzen. Vf. gibt einc 
neue, von E u g e n io  Saz erdachte Anordnung des period. Systems in 4 Perioden 
ii 2 Serien a je einer positiyen u. einer negativen Ilalbserie. Zwischen H u. He 
fehlen Banach zwei Elemente, u. alle Ordnungszahlen vom Wasserstoff ab erliohen 
sich um zwei. — Eine Reihe von chem. Ekk. werden elektron, gesclirieben u. er- 
klart: positive Valenzen sind die Elektronen der iiuBersten Aehterschale, negatiye 
.sind die Liicken, die die Sehale zur Aehterschale ergiinzen wiirden. Namentlich 
Oxydations- u. Reduktionsyorgange werden ubersiclitlicher, wenn man das Spiel 
der Elektronen in Betracht zieht, ais wenn man altmodisch nur mit Atomen 
technet. (Estudios teor.-prct. del Instit. quim. dc Sarria. Barcelona 1 9 2 4 . No. 16. 
26 S. Sep.) W. A. R oth .

K arl W underly , U ber die Hydrolyse der Aminosauren durch Kohle. Mit einem 
grolicn UbersehuB Knochenkohle (die sich ais die wirksamste der Kohlesorten 
erwies) gekoeht, zcrfallen Aminosauren teilweise zu Oxysiiuren, in geringerem 
MaBe zu anderen Substanzen. D ie Identifizierung der Eeaktionsprodd. ist durch die 
Kleinheit der in Frage kommenden Menge selir erschwert; so konnte die bei 
Hydrolyse des Glykokolls. entstehende Glykolsdure weder quantitativ noch qualitativ 
nachgewiesen werden; der Abbau des Glykokolls ist durch Best. desselben (ais 
Phenylureidoessigsiuire) bewiesen worden. Die Hydrolyse des Alanins_ u. der 
Asparaginsiiure wurde dennoch in ihrem zeitlichen Yerlauf yerfolgt. Der Grenz- 
zustand tritt ca. nach einem Tage auf; der Reaktionsyerlauf entsprieht der mono- 
molekularni Pormel; von einer Gegenrk. ist aber auch in der Niihe des Grenz- 
zuatandes nichts zu merken. 1 g Alanin u. 30 g Kohle in 200 ccm W . ergaben
0,41 g Ammonimnlactat, 1 g AsparaginsSure u. 30 g Kohle in 200 ccm W . lieferten
0,62 g saw es Ammoniummalat. D ie Yeranderung der Anfangskonz. der Amino- 
siiure u. Zusatz von NH4C1 beeinflussen den Grenzzustand, wie es das Massen- 
wirkungsgesetz yerlangt. Siiuren fordem die Hydrolyse. DaB das Haltmachen 
der Rk. niclit auf Erschopfung der Kohle beruht, zeigen Yerss. mit nachtragliehem 
neuem Zusatz der Aminosaure. DaB es sich aber um kein Gloichgewieht im 
gewohnlichen Sinne handelt, erhellt daraus, daB aus Oxysauren u. NH3 nicht eine 
Spur Aminosaure entsteht, auch bei Anwesenheit von Aminosauren, d. h. in der 
Nahe des Gleichgewichtes. — Unter Nebenprodd. sind IICIIO  (bei Glycinhydrolyse), 
CHICHO (bei Alaninhydrolyse) u. HCOOI1 (in beiden Fallen) nachgewiesen. —  
Leucin ist wegen seiner Schwerloslichkeit fiir die Yerss. nicht geeignet. (Ztschr. 
f- physik. Cli. 112. 175—98. Zuricli, Eidgen. Techn. Hochsch.) B ikerm an.

Emil Baur, Uber das einseitige Gleichgewicht. Ein Beweis fiir das Bestehen 
emes Gleichgewichts wird erbracht, wenn der Gleichgewichtszustand von den 
beiden Seiten erreicht wird. Aber auch die Gultigkeit der Nernstschen Kahcrungs- 
formel, die Giiltigkeit des Massenwirkungsgcsetzes u. die Moglichkeit, ein einseitigea
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Gleichgewicht durcli Eingreifcn eines Katalysators in cin n. Gleichgewicht um- 
zuwandeln oder aus cinem n. entatchen zu lassen, sind Kenuzeichcn des Gleich- 
gewichts. Es sind Fiille bekannt, \vo diese Kennzeiclien auftreten, ohne daB das doppcl- 
seitige Gleichgewicht erreichbar wiire. Sie sind in Unterss. von O r tu n e r  (Ztsclir. 
f. physik. Cli. 9 3 . 220; C. 1 919 . I. 152), PlAZZA (Ztsclir. f. physik. Cli. 9 3 . 183; 
C. 1919 . I. 159), O t t  (S. 457) u. vor allem WuNDEBLY (vgl. yorst. Bef.) aufgedcckt 
Eine theoret. Erorterung des Gegenstandes schcint aber nocli verfriilit. (Ztsclir. f. 
physik. Ch. 112. 199—205. Zurich, Eidgen. Techn. Hochscli.) B ikerm an.

Max Bodenstein, D ie GcKcJmiiuligke.it der Dissoziation da- Brom-Mołelcel. Bei 
//ifr-Synthese aus Elementen (vgl. B o d e n s t e in  u . L i n d , Ztschr. f. physik. Ch. 57. 
168; C. 1 9 0 7 . I. 8) spielt die Bk. II -j- Br2 =  HBr -f- Br eine groBe Ilolle, weil 
das entstandene atomare Br mit II> unter HBr-Bildung reagiert. Ist aber ./2 im 
UberschuC vorhanden, so werden II-Atome dnreh J2 aufgefangen, so daB die Rk. 
Bra == 2 Br die einzige Quello der Br-Atome wird. Aus der Geschwindigkeit der 
HBr-Bildung beini J2-UberscliuB kann man also die Geschwindigkeit der Br2- 
Dissoziation erfaliren. Von Walter Muller ausgefiihrte Yerss. ergaben fiir die 
Geschwindigkeitskonstante bei 302° den W ert 0,0006—0,0008 (Zeiteinheit =  Min.); 
ans rund 120 ZusammenstoBen von Br-Atomen miteinander ist cin Zusammeustott 
wirksam. Der Druck betrug 6 at. Dieselbe Geschwindigkeit kann aus der maxi- 
malen Geschwindigkeit der HBr-Bildung bei starker Belichtung berechnet werden; 
bei einer Erhohuug der LichtintensitJit nimmt die Bildungsgeschwindigkeit des HBr 
dann nieht zu, wenn der Zuwaclis des Bildungsgeschwindigkeit von Br-Atomcii 
durcli d'e Beschleunigung der Bk. 2 Br =  Br.2 ausgeglichen ist. Diesbeziigliclic 
Vcrss. unternahm Liitkemeier; sie ergaben, daB bei 218° u. 0,3—0,8 at von 
500 StoBen ein StoB zur B. von Br2 fiihrt. (Ztschr. f. Elektrochem. 3 0 .  416—17. 
Berlin, Univ.) Bikeuman.

Nobuji Sasaki, Ubcr die Dissoziation mehratomiger Salze. (Vgl. S. 1878.) Am 
Beispiel des FeCl., wird die Abhiingigkcit des Dissoziationszustandes eines nichr- 
atomigen Salzes von der Gesamt-, von der Kationen- u. von der Anioncnkouz. 
mathcmat. untersucht. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 13 9 . 387 — 93. Kyotor 
Urny.) J o s e p iiy .

W. L. Łewsohifl, U ber die Abhiingigkcit der Oberflachenspannutig von der 
Dichte und Temperatur. Fiir den Zusammenhang zwisclien der Oberflachenspanuuug 
cc, krit. Temp. Ty, der Temp. T, D  u. Dampfdichte 8  wird die empir. Gleiclnmg: 

u  =  K (T k — T)'I'(D — Ą2'sg 
yorgcschlagcn; K  ist eine indiyiduelle Konstantę. In Ubereinstimmung mit dcm 
Gesetz der korrespondierenden Zustandc ist der Ausdruck (M cHw
Mol.-Gew., D k die krit. D.) fur alle n. FI. konstant u. glcich 4,27. (Ztschr. f. physik. 
Ch. 11 2 . 167—74. Moskau, Wissensch. Inst.) BlKERMAN.

G. N. AntonofF, Die Beziehwigen zwisclien Ober/lachenspannung und Dichte.
An Hand theoret. Unterss. zeigt Vf., daB die Formel U — k-S* (« =  Oberflachcn- 
spannung, d  =  f)e — ()„ =  Dichte einer FI. u. ihres gesatt. Dampfes) fiir eia 
weitea Tcmperaturgebiet nicht gelten kann. Bei Aufzeichnung von u  gegen S wird 
eine diskontinuierliche Kurve erhalten. Es bestehen Beziehungen zwisclien D. u. 
Temp. Vf. 'yermutet, daB die Moll., welche ais elektr. Dubletts angeuommen 
werden, bei Abkiihlung miteinander yerschmelzen u. infolge der Verminderung 
ihrer kinet. Energie neue Anordnungen bilden. Alle Fil. mUssen in diesem Sinuc 
assoziiert sein, wobei der Assoziationsgrad mit der Temp. yariiert. (Ztschr. t. 
physik. Ch. 112 . 461—66. London.) UlmaNN.

H. Braune u n d  0. Kaim, U ber die Beweglichkeit der łon  en in festem Cupro- 
sulfid. N acli dem  von B r a u n e  (S. 1309) b eschr ieb en en  Verf. w urden Zylindet



1924. I I .  A j . A t o m s t b u k t u e .  R a d io c h e m ie .  P h o t o c h e m ie .  2631

gegossen, dic zu 3/4 ihrer Liinge aus reinem Cu^S, zu l/,l aus Mischkrystallon 
yon Cu2S mit ca. 10% Agt S  bezw. 0u2Se bestanden; sic wurden cinige Stdn. lang 
bei hoher konst. Temp. (223—919°) gehalten u. dic Yerteilung des Ag bezw. Se 
bestimmt. Der Diffusionskoeffizient fiir dic gegenseitige Diffusion des Ag u. des 
Cu betragt 113 e ~ 2'S''IT qcm/Tag. Der Diffusionskoeffizient von Se erwies sieli 
dagegen ais sehr gering; fiir seinc obere Grenze geben Vff. 5,2 -10 15 qcm/Tag an 
(223°); die vou T u b an d t (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 315. 105; C. 1 92 1 . I. 977) 
gefundene stark ungleiche Beweglichkeit der Ionen tritt auch hier deutlich zu Tage. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 112. 270—76. Hamiover, Techn. Hochseh.) Bikebman.

ił. R. Dhar, Temperaturkoeffizienten thermiseher w id  phołocliemischer Rcaktionen. 
(Vgl. Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 1 2 8 . 218; C. 1 9 2 4 . I. 725.) Vf. fulirt einc gro lic 
Reihe von yerscliiedenen Forscliern unterśucliter katalysicrter Rkk. an, aus denen 
liervorgelit, daB die Temperaturkoeffizienten positiy katalysicrter Rkk. klciner siud 
ais dic niclit katalysicrter, u. zwar ist die Abnahmc des Temperaturkoeffizienten 
mn so groficr, je griiBer die Konz. des Katalysators. Negative Katalyse hingegen 
vergro6ert den Temperaturkoeffizienten gegeniiber niclit katalysierten Rkk. Photo- 
chem. Rkk. haben im Dunkcln einen hoheren Temperaturkoeffizienten ais im Licht, 
da dieses ais positiver Katalysator wirkt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 3 9 . 194 
bis 204. Allahabad [Indien], Muir Central Coli.) J o s e p h y .

Charles Moureu und Charles Dufraisse, Autoxyilation w id  antiooeygcne Wir- 
hing. XI. Aktivierung w id  Inaktivie>'ung des Sauerstoffs. (X. ygl. S. 1430.) Aus 
AnlaB der Vcroffentlichvmg von J o b is s e n  (Ree. trav. chim. Pays-Bas 4 2 . 855; 
C. 1924 . I. 540) erliiutern Vff. die von ihnen aufgcstelltc Theorie der antioxygenen 
Wrkg. am Beispiele des Ycrli. einer Arsenitlsg. in Grgw. Ton N aH S03. (Rec. trav 
chim. Pays-Bas 4 3 . 645—48. Paris, Coli. de France.) H a b e b l a n d .

A,. Atomstruktur. Radiochem ie. Photochemie.
A. Smits, Ummndlungen von Element en. Vf. geht aus von der Theorie der 

Allotropie, die besiłgt, daB jeder Aggregatzustand ciner einfachcn Substanz (eines 
Systems von einem Komponcntcn) k'omplex ist, d. h. sieli aus verschiedenen im 
Reaktionsgleichgewicht stehenden Molckiilartcn zusammensetzt. Bei Metallen be- 
steht Komplcxitiit in der Existenz von Atomen, Ionen u. Elektronen. Polarisation 
von Metallen tritt e in , wenn z. B. Elektronen schncller abgcsplittert werden ais 
(lie Einstellung des inneren Glcichgcwichts erfolgt. Yerss. in dieser Richtung 
kijnnen zu weiter gehenden Stćirungcn wie Abspaltungcn nicht. nur von Valenz- 
elektronen, sondern auch von tiefer liegenden u. vielleicht sogar solchcn des Kerus 
(ais a-Teilclien) fiihren. Dicse beginnt Yf. mittels des elektr. Lichtbogens in einer 
Vakuumlampe mit hoher Stromstriirke. Er arbeitet aber nicht w ie Mi e t h e  u. 
SlAMJrEElCII (S. 912, 1884) mit H g, sondern mit fl. Pb wie auch mit einer 
Legierung von Pb mit B i u. gibt zun&chst nur eine genaue Beschreibung der 
Limpe mit Abbildung. (Naturę 114. 609—10. Amsterdam, Univ.) JSe h iil e .

Samuel K. Allison, D ie Jłefleccion' von Ednigensłrahle/i durch B aryt. (Vgl. 
A hjson u. D u a n e  S. 1556.) Vf. miBt das Achsenverhaltnis u. dic absol. Ab- 
messungen des Elementarparallelcpipedes des BaSOt (Baryt) durch Reflexion der 
W-K-Strahlung an einer Anzahl von Fliichen des rliomb. holoedr. Krystalls nach 
dem Spcktrometeryerf. mittels einer Ionisationskammer. Es ergab sieli a : b : c  =
0,8148:1 :1,3131 in guter Ubereinstimmung mit krystallograph. Messungen. a =  
4,449, b =  5,448, c =  7,170 A. Fiir D  —  4,48 — 4,49 bereelmen sieli zwei Moll. 
lm Elementarparallelepiped. Aus dem Verhaltnis der Rontgenperioden zu den 
Hentitatsperioden des Krystalls schlicBt Yf. auf die Raumgruppe T7*13. Im Spek- 
trogramm der einzelnen Ebenen waren neben den \Y-K-Stralilung (90 000 Yolt) in 
mehreren Ordnungen, nur die krit. Absorptionsbanden des Ba, ebenfalls in mehreren
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Ordnungen, sichtbar. Eine Reflesion der charakterist. Stralilung des B a , analog 
der fru lier  yon Cl a r k  u . D u a n e  (Proc. National Acad. Sc. Washington 1 0 . 48; C. 
1 9 2 4 . I. 1742) gemessenen J-Strahlung bei der Reflexion der W-K-Stralilung von 
K J, wurde nielit beobaclitet. (Amer. Joum. Science SlLLIMAN [5] 8. 261—7(i. 
Cambridge [Mass.], Haryard Univ.) B e c k e r .

Gilbert Greenwood, Die KrystalUtrulclur von Ouprit und Rutil. Vf. bestimmt 
nacli dem Spektrometerverf. die Krystallstruktur von Cu.20  (Cuprit) u. TiOi (Rutil) 
und findet im ersten Fali yollstiindige Cfbcreinstimmung mit frulieren Mcssuugen 
von B ragg  (X-rays and crystal structurc. 1924. IV. Aufl. London) u. im zweiten 
Fali mit V e g a r d  (Philos Magazine [6] 3 2 . 65; C. 1916 . II. 768). Es wird beson- 
dere Sorgfalt auf die Messung der Intensitiiten (mittels Iouisationskammer) gelegt 
u. gefunden, daB die Intensitfit eher der Amplitudę ais dem Quadrat der Ampli- 
tute proporlional ist. Besonderś bei kleinercn Gleitwinkcln ergibt sieli eine gute 
Proportionalitiit zwischen Intensitat u. dem einfachen Strukturfaktor. (Philos. 
Magazine [6] 4 8 . 654—63. Manchester, Univ.) B e c k e r .

W. Feitknecht, U ber den Angriff von Krystallcn durcli Kanalstrahlen. Vf. 
untersucht die Veriinderungen der Oberfliiche einer Metallkathode, wclche diese 
uuter dem Aufprall von positiyen Strahlen erfiihrt. Verwendet wurde ein mit Ar 
bei einem Druek von 0,05—0,01 mm gefiilltes Entladungsrolir, in welehem eine 
Kathode aus dem zu untersuchenden lioclipolicrten Metali eingesetzt wurde u. 
welches mit 1000 — 2500 V u. 0,35 Milliampere betrieben wurde. Yerwendet 
wurden ais Kathode Fe, Cu, Ag, Sn, Pb, Cd, Zn, PbS, Sb, B i sowie Legierungen 
von Ag—Cu (begrenzte Mischbarkeit), Cu—Zn, Ag—Sn (vollstiindige Misehbarkeit 
in dem untersucliten Gebiet) u. Ag3Sn. Es wurden entweder die reinen Metalle, 
wie sio fUr elektrolyt. Zwecke Verwendung finden, oder dieselben umgesehmolzen 
u. rekrystallisiert angewendet. PbS wurde in natiirlichen Spaltfliichen yerwendet. 
Aus den Verss. ergab sieli, daB unter geeigneten Bedingungen durcli Kanalstrahleu 
eine regelmiiCige Abtragung der Atomschichten eintritt. D ie Gescliwindigkeit 
dieser Abtragung ist von der kiystallograpli. Riclitung der yon den Kanalstrahlen 
getrofienen Fliiehen stark abhiingig. Es bestelit hierin eine Anolegie mit der Auf- 
lsg. yon Krystallcn in Fil. Es zeigte sieli ferner, daB das zerstiiubte Materiał zum 
Teil wieder auf der Kathode niedergesehlagen wurde. Fehler in der Krystallit- 
oberfliiche wurdeu durcli die Kanalstrahlen weiter entwickelt u ., indem auf dicsc 
W eise ausgebildete Figuren entstanden, der mkr. Beobachtung zuganglicli gemacht. 
Bei rekrystallisiertem Cu u. A g sebeinen die Krystalle desto fehlerhafter ausgebildet 
zu sein, je weiter die Rekrystallisation fortgescliritten ist. Es ergibt sich also die 
ilogliclikeit, die Art der kathod. Zerstaubung zur Beantwortung metallograph. 
Fragestellungen zu benutzen. D ie Verss. mit PbS zeigten iihnliclie Resultatc wie 
bei den Metallen. Spaltfliichen unterschieden sich yon kunstlieli angeschliffenen 
Krystallfliichen dadurcli, daB die ersteren nacli dcm Bombardement mit Kanal
strahlen yollkommen glatt blieben, wiihrend die letzteren an Atzfiguren erinnernde 
UnregelmaBigkeiten aufwiesen. (Helv. chim. Acta 7 . 825—42. Bern, Univ.) B e .

Minesaburó Akiyama, Eine Bemerkung iiber den Zusammenstofi von ce-Teilchen 
mit leichten Atomen, Vf. hat nach der Wilsonschen Nebelmetliode die Erscheinungen 
beim ZusammenstoB von a-Teilehen mit leichten Atomen untersucht u. fur die 
Hiiufigkeit der ZusammenstoBe, fiir die Ablenkungswinkel u. fUr die Reichweite der 
gestoBencn Atome oft groBere Werte gefunden, ais sie sieli aus den bisherigen 
Theorien ergeben u. ferner festgestellt, daB die Bahnen des «-Teilchens yor u. 
nacli dcm StoB, sowie die des gestoBenen Atoms niclit immer in einer Ebene liegeu. 
Japan. Journ. of Physies 2 . 279—86. 1923.) P iiilipp .

Minesaburó Akiyama, Uber den Riickstof! bei radioaklivcn Atomen. (Vgl. 
yorst. Ref.) Aus Aufnalimen in WasserstofF bei einem Druek yon 10 cm konnte
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Vf. entnehmeii, daB in 22 vou 82 beobaclitcten RuekstoBatomen die Balm des 
RiickstoBatoms um Winkel von 8—15° gegeu dic Balm des «-Teilchens gcneigt 
ist. Dic Abweichung von der Riehtung des «-Strahles yersuclit der Vf. durch 
eine Lypothet. harte /-Strahlung zu erkliiren. (Japan. Joum. o f Pliysics 2 . 287—89. 
J923. Tokyo, Univ.) PniLlPP.

Jean Thibaud, U ber die von Radium ausgesandtm y-Stralilen sehr hoihcr 
Freąuenz. Vf. untersiicht das Spektrum der sekundar von den /-Strahlen des Ra 
im Blei auSgclosten  ^3-Strahlen. Das das PrSparat umgebende Blei scbirmt hierbci 
gleictizeitig das natUrliche y9-Strahlspektrum ab. Es gelingt dem Yf., auBcr den 
bereits von E l l i s  u. von DE BROGLIE u. C a b r e r a  aufgefuudenen 4 Linien n oeh
4 weitere Linien, von sehr schnellen ^-Strahlen herruhrend, naehzuweiscn 
(fj =  u/c =  0,868, 0,887, 0,903 u. 0,946). Die Linien stimmen siimtlicb mit dem 
von R u t h e r f o r d  u. R o b in s o n  gefundenen natiirlichen ^-Strablspektrum des Ra 
iiberein, bcstiitigen also die Annalime, daB die ^-Strahlenlinien durch eincn Photo- 
effekt der /-Strahlen an den iiuBercn Elektronen entstehen. Dic Linien 5, 6 u. 8 
kann der Vf. ais K - u. Z-Elektronen zweier /-L in ien  von 605000 u. 1123000 Yolt 
deuten. D ie Resultate sind durch Verss. mit Pt u. U  (anstatt Pb) bestatigt worden. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 7 8 . 1706—9.) P h i i j p p .

Jean Thibaud, Die y-Stralilen selir liolier Quantcnwerte und der photoclcMrische 
Ursprung des natiirlichen 8-SpeMrums des Radiums. (Ygl. yorst. Ref.) Yf. unter- 
sucht die Einw. der /-Strahlung auf verschiedenc Elemcnte. Die hierbei ver- 
wendete Metliode ist dic der magnet. Ablenkung u. photograph. Registrierung. 
Die Beziehung zwischcn der /-Strahlung u. der Korpuskularstrahlung wird fur 
y-Strahlen von 34S Kilovolt (RaB) u. fur solche von 605 Kilovolt (RaC) bei Einw. 
auf U, Pb, Pt, W , Cc, Sb, Sn, Ag, Se u. Cu uutersucht, wobei die /-Strahlen  
photoelektr. Elektronen der K- u. L-Niveaus aulosen; hierbei wird das Quanten- 
gesetz befolgt. Vf. gibt auf Grund der so erhalteuen Resultate die Energiewertc 
u. damit die 1 u. v  fur verschicdene /-Strahlen des RaC. (C. r. d. l ’Acad. des 
sciences 1 7 9 . 165—67.) F r a n k ę n b u r g e r .

J. de Smedt, Uber die Beugung von Rontgenstrahlen durch polymere Fliissig-
keiten. Vf. untersucht cinć Anzalil von organ. Fil. nach dem Debyc-Seherrerverf.,
indem diese in einem diiimen Glasrohrchen mit Cu-Strahlung bei 30000 V  u.
15 Milliampere durclileuchtct werden. Bei Acetaldehyd, Athylacetat u. Paraldehyd
tritt nur ein Beugungsring auf. Bei Buttersaure u. Benzaldehyd sind zwei Riugc,
bei Benzylbenzoat drei Ringo sichtbar. Berechnet mail den Abstand benachbarter

3____
Moll. nach der Gleichung: a —  1,33•V M jd , dann ergibt sieli zwischen diesem 
Wert u. dem aus dem 1. Beugungsring bercchncten Gitterabstand eine anniihcrnde 
Ubereinstimmung. Bei den ubrigen Verbb., bei denen der Yf. eine Polvmcrisation

s ____
aunimmt, ergibt sieli eine Ubereinstimmung, wenn man a =  1,33-V M /nd  be
rechnet, wobei n der Polymerisationsgrad sein soli. Fur Athylacetat u. Buttersaure 
ist ii =  2, fur Paraldehyd u. Benzylbenzoat ist n =  3. Vf. schlieBt daraus, daB 
bei den polymeren Fil. ais Beugungszentren niclit mehr die ganzen Moll. selbst, 
sondern Teile der polymerisierten Moll. wirken. Fiir das Zustandekommen des 
zweiten Beugimgsringes seheint eine Assoziation der Moll., bezw. die 'Warmc- 
bewegung verantwortlich zu sein. Die Ursache des dritten Ringes kann nicht 
angegeben werden. D ie gemessenen Gitterabstande sind: Acetaldehyd 4,81 A., 
Athylacetat 5,27 1.., Buttersaure 5,27 A., 3,02 A., Paraldehyd 4,69 1 . ,  Benzal
dehyd 5,64 k ., 2,5 k ., Benzylbenzoat 5,93 A., 2,6 k ., 1,74 A. (Buli. Acad. roy. 
Belgiąue, Classe des sciences [5] 1 0 . 366—72, Liiwcn, Univ.) B ecker .

A. March, Kontinuierliches Rontgenspektrum und Wiirmcstrahhmg. Yf. suclit
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die Rontgenstrahlnng ais Wfirmestrahlung zu deuteu. Eine Stralilung, dereu 
Intensitiitsmasimum bei 0,183 A., liegt u. welclie bei 100000 V  angeregt wird, 
liiitte nacli nacli dem Wienschen Verschiebungsgesetz ihren Ursprung ais Wiirme- 
stralilung in einem Korper, dessen Temp. 156 Millionen Grud betragt. Es besteht 
die Moglichkeit, daB einzelne Atome der Antikathode diese Temp. erreiclien, wenn 
sie von einem Elektron mit der Geschwindigkeit von 100000 V zentral getroffen 
werden. Doeh wird in den meisten Fiillen das Elektron in Zwisclienstufen seine 
Energie verlieren. Den Einwand, daB man bei diesem Yorgang s2mtliche Wellen- 
liingen zwischen dcm Rentgen- u. sichtbaren Gebiet wahrnekmen muBte, begegnet 
Vf. mit dem Ilinweis, daB die aufprellenden Elektronen eine gewisse Eindringungs- 
tiefe in die Antikathode besitzen u. daB dalier die Absorption die austretende 
Strahlnng schwiicht. (Wien. klin. Wchschr. 37. 982—84. Innsbruck, Univ.) Be.

Otto Pritz, Intensitiitsmessungen ani Hontgcnspcktrum. Vf. miBt die Intensitat 
eines Rontgenspektrums, indem er das Spektrum ais schmales Spaltbild auf einen 
Fluorescenzseliirm entwirft, welelier die Stelle eines photograpli. Films in einem 
Spektrometer einnimmt. Mit der Drehung des Spektrometerkrystalls wandert dann 
das Spaltbild iiber das gesamte Spektrum hin u. durcli Intensitiitsmessung des 
Fluorescenzliclites kann auf die Intensitat der Rćintgenstrahlung bei dem betreffeuden 
Wellenliingenbereich, den die Stellung des Spektrograplien angibt, geschlossen 
werden. Vorverss. ergaben, daB die Ilelligkeit des Fluoreseenzschirms bis etwa
0,001 Hefnerkerze proportional der einfallenden Rontgenstralilenintensitat ist. lici 
groBeren Intensitiiten nimmt die Fluoreseenzhelligkeit infolge Ermiidung u. Nacli- 
leuchten des Leuchtschirms nacli einem unbestimmten Gesetz zu. Ausphotometriert 
wurden die schwaebcn Helligkeiten mittels eines Estinktionskeils zur Messung 
schwacher Licbtstarken, wobei die Yergleichslampe auf anniihemd dieselbe Fiirbung 
gebracht wurde wie das Fluorescenzliclit des Schirmes. Die naeh dieser Methodc 
aufgenommene IntensitatsverteUung der Rontgenstralilung stimmte selir gut mit den 
durcli Ionisationsmessungen ermittelten Werten iiberein. (Wien. klin. Wchschr. 37. 
950—52. Innsbruck, Univ.) B e c k e r .

W. Arkadiew, Beflexion eleMromagnetisclier Wcllen an Ilerłzschen Gitłern. 
(Vgl. S. 1888.) (Ann. der Physik [4] 75. 426—34. Moskau, Univ.) B e h r l e .

A. L ande, Uber gestrichene und versckobene SpeMraltei-me. (Vgl. S. 1052.) 
Wiihrend B oh rs spezialisierte Vorstellung 3S—4j einen fc-Sprung des vorletzten 
Elektrons um 2 Quanteu yerlangte, stellt Vf. einen i-Sprung um Nuli fest, der 
ebeufalls den tiblicheu Auswalilregeln widerspricht, andererseits aber wieder im 
Sinne von F ran ck  u. R eich e  die łletastabilitiit der gestricheuen Termzustande gc- 
wahrleistet. Vf. zeigt durch Folgerungen aus den Intervalleu, daB die Ergebnissc 
des Zeemaneffekts u. der IntervallgroBen nicht nur in serienanalyt., sondern auch 
in modellmaBiger Hinsicht zur Aufklarung herangezogen werden konnen. Es ergibt 
sich, daB bei den hoher gestrichenen Termzustiinden die Bahndimension des vor- 
letzten Elektrons erlieblich groBer ais die des „Łeuchtelektrons" sein wird, so daB 
hinsiehtlich des iiuBeren Atomanblieks das vorletzte u. das letzte Elektron ihre 
Rolle yertauscht haben. — Im Gegensatz zu den gestricheuen Tcrmen, die sich 
nur in Spektren erster Stufen finden, konnen verschobeue Terme nur yorkommen, 
wenn ein inneres Elektron ais wt-Bahn mit k >  1 verschiedene Neigungsmoglieh- 
keiten bat u. somit ein Spektrum hoherer Stufe veranlaBt. Stralilung tritt hier auf, 
wenn das zuletzt gebundene Leuehtelektron nach den gewohnliclien Auswahl- 
regeln ik — Ic 1) springt, wobei das innere «*-Elektrou entweder seine Neigung 
beibehalten oder sie auch iindern kaun. (Ztschr. f. Pliysik 27. 149—56. Tii- 
bingen.) K. WOLF.

L. S. Ornatem und H. C. Burger, Intensitiiten der Komponenteii im Zeeman- 
effekt. (Ztschr. f. Physik 28. 135—41. Utrecht, Uniy.) B e h r l e .
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Richard Becker, i i  ber Absorption und Dispefsion in Bohrs Quantentheorie. 
Mathematisch. (Ztsclir. f. Physik 2 7 . 173—88. Berlin-Grunewald.) K . W o l f .

Richard Gans, Die Ausbreiłung und Zersłreuung des Licliies in  optisch alctiven 
Substanzen. Vf. leitet in Ergiinzung seincr friiheren Arbciten (vgl. Ztsclir. f. Physik 
17. 353; C. 1 9 2 3 . III. 1592) u. untcr Riehtigstellung einiger Rechnungen von 
Born, die fur die Lichtfortpflanzung in opt. akt, Substanzen charakterist. GroBen 
Brecliung, Zirkularpolarisation u. Zerstreunng ab. (Ztsclir. f. Physik 2 7 . 164—72. 
La Plata.) K. 'Wolf*.

Clark S. Robinson, Berechnung des G-radeś der Photolyse von Kaliumnitral. 
W. T. A n d e r s o n  jr. gab (S. 426) an, daC es niclit moglicli ist, den Gesamtbetrag 
an zers. KNOs in jedem Zeitintervall experimentell zu bestimmen, weil Riickbildung 
eintritt. Vf. gibt Differentialgleielinngen an, die das erlauben. Ausgenommen in 
der Niilie des Gleichgewichts sclieinen Experiment u. Theorie gut miteinander zu 
stimmen. (Journ. Amerie. Chein. Soc. 4 6 . 1834 — 36. Cambridge [Mass.], Inst. of 
Technology.) W . A. R o t ii.

H. Von Halban uud L. Ebert, U ber die oplische Absorption gelbster Salze. 
Nach Diskussion der chem. Farbtlieorie u. dem physikal. Inhalte des Beerschen 
Gesetzes, sowie der metliod. Moglichkeiten der Priifung desselben bei stark absor- 
bierenden Salzen, geben Vff. eine Zusammenstellung neuerer Unterss. Extinktions- 
messungen yermittelst pliotoelektr. Zellen in verd. Lsgg. von NaNO.j, N a-P ib-at u. 
Na-u-Dinilrophcnolat bestiitigeu das Beersehe Gesetz; bei miiBig verd. Lsgg. treten 
aber schon indiyiduelle Abweichungen auf. Werden diesen Lsgg. u. solehen von 
KN03 u. B a{N 03)., niclit absorbierende Salze: NaCl, KC1 u. CaCl2 zugesetzt, so 
ergeben sich starkę, indiyiduelle, je nacli dem Spektralbereicli verscliiedene Banden- 
TerBchicbungen. Fiir N aN 03 bei bober Konz. erweist sich das Beersehe Gesetz 
ais ungiiltig. Messungen mit dem KSnig- Martensehen Spektrophotometer bei 
430 m fi an Na-Pikrat in II20  u. 011,011 ergaben selir starkę Einfliisse zu- 
gesetzter Salze: NaCl,. KOI, NaBr, KBr, XaNO;1, K N 03, La(NOs)3, CaCL,, BaCl2, 
LiN03 u. NaOCIIj. Zwischen ionengleichen u. ionenfremden Zusatzen lieO sich 
keiu wesentlicher UnterBcliied feststcllen. D ie beobaehteten Abweicliuugen vom 
Beerschen Gesetz fiihren YfF. auf Vcranderungen im Bau von Atomkomplexen 
zuriick, die zweifellos niclit selir tiefgehend im chem. Sinne sind, aber sich in uu- 
gewohnlich empfindlicher W eisc in der Lichtabsorption aufiern konnen. W ichtig 
sind die gcfundenen Resultate fiir spektrophotometr. u. calorimetr. Konz.-Bestst. u. 
bei Beurteilung des „Salzfehlers" der Indicatoren. (Ztsclir. f. physik. Cli. 112 .

Emil Baur und A. Perret, Uber die JEinwirkung von Licht au f geloste Siłber- 
salze in Gegenwart von 2Zinkoxyd. Vff. untersuehen die Photolyse von /)<?ATOa-Lsgg., 
denen ZnO ais ICatalysator zugesetzt ist, indem sie Aufschliimmungen des ZnO in 
AgNOs-Lag. dem Licht bis 8 Stdn. aussetzen, den gebildeten freien 0 2 u. das in 
Lsg. verblicbene AgNO, sowie das ausgefallte Ag bestimmen. Es zeigte sieli, daB 
die Hauptrk. nacli der Gleicliung 2 A gN 03 -j- H20  =  2 Ag l/3 0 3 -j- H N 03 
verliiuft, daB aber ais Zwischcnprod. yoriibergehend ein Peroxyd gebildet wird, 
dessen genaue Zus. sich aber niclit ermitteln lieB. Sichtbar ver3nderte sich die 
Aufschlammung bei der Belichtung in der W eise, daB sie von einer weiBen in eine 
tief scliwarze Farbę uberging, wiilirend der freiwerdende 0 2 unter Blasenbildung 
entwicli. Nacli einiger Zeit hellte sich der Bodenkorper wieder auf, indem er die 
Farbę des sogenannten molekularen A g annalim. In diesem Zustand war kein 
Peroxyd melir yorhanden. Neben der katalyt. Wrkg. beteiligt sich das ZnO nur 
sekundiir an der Rk., indem es die freie Siiure bindet. (Hely. chim. Acta 7 . 910—15.

321-58.) U l m a n n .

/iirich, Techn. Hochsch.) B e c k e r .
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H. Bierry und Albert Ranc, Eiimirkung der ultramoletten Strahlen a u f die 
Lapulose. Bildung von Kohtenoxyd und Formaldehyd. Vff. maclicn darauf auf- 
merksam, daB sie schon vor B k r t iie l o t  u . G a u d e c h o n  (vgl. B e r t h e l o t , S. 280) 
n. im Gegensatz zu ilmen, die B . von CO U..IIC1IO aus Llivulose unter Einw. yon. 
ultraviolettcn Strahlen (B i e r r y , H e n r i  u. R a n c , C. r. d. 1’Acad. des sciences 151. 
316; C. 1 9 1 0 . II. 1038) besehrieben hąben. (Buli. Soc. Chirn. de France [4] 35 . 
771—72.) A. E. F. I-Ie s s e .

, Alfred Sehaarschniidt und K. Kasai. U ber das pliotochemische Yerhalten von 
Methylanthrachinonen. Naci idem sich bei l-Methyl-4-chloranthrachinon tiefbraune 
Fiirbung beim Stelien an Licht gezeigt hatte, wurden auch andere Methylaplira- 
eliinone gepriift u. samtlich lich tempfin dli cli gefunden. In dem Grade der Empfind- 
liclikeit bilden die untersuehten Verbb. folgende Reilie: l-Mcthyl-4-ehloranthra- 
chinon 2-Mclhylanthrachinon 2-Methyl-S-bromanthrachinon 2-Methyl-l-7iitro- 
anthrachinon 1-Methylanthrachinon 2-Mcthyl-3-chloranthrachinon 2-Methjl-
1-chloranthrachinon 2-Dibrommethyl-l-cldoranthrachinon 1,3-Dimethylanthra- 
chinon 1,3-Dimethylbenzophenon. Verss. mit groBeren Mengeu der 1. Ycrb. 
zeigten, daB mit der photochem. Yeriinderuug die chem. Zus. sich nicht iindert, es 
sich yielmehr oftenbar um Umlagerung unter B. einer cliinoiden gefiirbten Vcrb. 
handelt, walirscheinlich durcli Rk. zwisehen den CII3- u. CO-Gruppen, bei dcii 
1 -Methylanthrachinonen mit dem o-stiindigen CO, beim 2-Methylauthracliinon u. 
seinen D eriw . mit dom p-stiindigen. (Ber. Dtsch. Cliem. Ges. 5 7 . 1671—73. 
Berlin, Techn. Hochsch.) S p ie g e l .

A2. Elektrochem ie. Thermochemie.
E. Abel, Nachtrag zu meiner Arbeit: „Zur Theorie der tliermodynamischeit 

Phasengrenzpotentiale'1. (Vgl. S. 1317.) Es wird wieder betont, daB Vfs. Folgęrungeu 
nur dann gelten, wenn die Mischungsycrteilungsgleichgewichte aus der Zusammcu- 
legung der entsprechenden Einzelyerteilungsgleichgewiclite resultieren. (Ztśclir. f. 
physik. Ch. 112. 206. W ien, Techn. Hochsch.) B ik ę r m a n .

J. Sigrist, P. W inkler und M. Wantz, Yersuche zur Erlangung von Chrom 
au f elektrolytischem 1Yeg. YfT. priifen die gunstigsten Abscheidungsbedingungeu 
von Or aus einer Lsg. yon 0,3% CrJS0t)3 und 24,5°/0 OOs. D ie beste Ausbeute 
und Beschaffenlieit des Metalls ergibt sich bei einer Zersetzungsspannung, welche 
nicht unter 3,4 Y liegt und bei einer Stromdiclite von 160 Am'pere/qdm bei 20!>. 
Die OberflachenbeschafFeuheit der Elektroden ist von groBem EinfluB (Politur). 
D ie Elektrolyscndauer ist ohne Bedeutung. Auch nacli 8-std . Elektrolysiercn 
liaftet der Nd. nocli sehr gut. Mit Lsgg., welche Fe" und Cr", sowie 
geringc Meugen von CaSO.t und Na.2S 04 enthielten, wurden schlechte Resultate 
erzielt. Bei Ycrwendung von Chromchloriden oder Sulfaten ist die Benutzung 
eines Diaphragmas notwendig. Ferner ist fiir eine gute Ausbeute an elektrolyt. 
Cr eine bestimmte [H‘] sowie eine gewisse Menge von Cr'" in Lsg. notwendig. Mit 
steigender Cr-Konz. wiiclist die Ausbeute. Aus einer Lsg. welche 161 g Cr pro 
1. enthielt, worden von einer Amperestunde 0,16 g Cr abgeschicden. Unterlialb 
einer gewissen [H ] scliied sich an der Kathode ein Schlamm yon Hydroxyden ab, 
welcher nach einiger Zeit den weiteren Stromdurchgang yerhinderte, wiilircnd sieli 
bei zu grofier [H‘] iiberhaupt kein Cr melir niederschlug. (Helv. cliim. Acta 7. 
968—72. Genf, Uniy.) B e c k e r -R ose .

W olf Johannes Miiller, U ber die PassivitSt der Metalle, speziell des Eisens. 
Bei anod. Polarisation geht das Fe ais Fe" in die Lsg. tiber; ist d ie  Strom diclite  
so hoch, daB die Diffusión die entstehenden Ferroionen nicht samtlich fortschaffen  
kann, so scheidet sich das Ferrosalz des Elektrolytanionś auf der Elektrode aus; 
das bcwirkt eine neue Erhohung der tatsiichlichen Stromdichte u. neue Nieder-
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schlagsbildung. SchlieBlich wird dieStromdicliteBohoch, daB von den an der Oberfliichc 
liegenden Metallatoinen ihre lose gebundenen (Gittcr- oder Valenz-) Elektronen ab- 
gerissen u. ins Innere dea Metali s gesehiekt werden; die Metalloberfiache geriit in 
einen „Zwangszustand'1, ,wird passiv. Bei nun folgender Auflsg. der deekenden 
Salzsehicht (weil die raseh abfallende Stromdiehte die Diffusion nieht melir zu 
kompensieren yerinag) wird jede neu entbloBte Metalloberfliielie Sitz desselben zur 
Passiyitiit fuhrenden Yorganges sein; im Endzustand ist das Metali mit keiner 
Sehutzschieht umhiillt u. passiy. — Das Vorliaudensein einer nieht metali. Sehielit 
beim Passiywerden u. dereń. Verscbwinden bei andauernder Passiyitiit sieht man 
mit bloBem Auge. D ie fiir die Ausbildung der Salzkruste erforderliche Zeit soli um so 
liinger sein, je grtiBer die Oberfliiche u. je geringer die Stromdichte ist. Das wurde ge- 
zeigt 1. durch Verss. mit Passiyierung von yorhin passiyierten u. jetzt sieli erholenden 
Elektroden zu verseliiedenen Zeiten, deneu yerseliieden groBe noeli yom Salz belegte 
Flśichen entspraehen; die GroBe der belegten Pliielien wurde von jeder Passivieruug 
durcli Widerstandsmessungen ermittelt: vor der Erliolung hatte eine passiye Elektrodę 
3000 Ohm Widerstand (mit Wechselstrom gemessen), in 3 Min. sank er auf 60 Ohm, 
entspreehend nahm die die Passiyierung heryorrufende Strommenge von 0 auf 
176 millieoulombs zu. Zweitens wurde die Passiyierungszeit in Funktion der Stroin- 
stiirke untcrsucht. Sie ist wider Erwarten der um den fiir das Ausgleiehen der 
Diffusion yerbraucbten Anteil yerminderten Strommenge nieht proportional, ais 
naliezu konstant erwies sich dagegen die GriiBc t ( i— j) j lo g i ,  worin i die mittlere 
Stromstitrkc, j  das Abdiffundieren von Fe" kompensierende Stromstiirke, t die 
Passiyierungszeit bedeuten. Erklarung dafiir findet Vf. im Anwachsen der Dieke 
der Salzsehieht mit zunehmender Passiyierungszeit ahnlieh der VergroBerung der 
Krystalle bei langsamer Krystallisation. Die Temperaturśinderungen (1—18°) be- 
cinflussen die Passiyierungszeit nieht. — Alle yorangehenden Verss. wurden mit
1-n. IIjSO.,, welclie an F eS 04 gesiitt. war u. noeli Fe2(S04)3 enthielt, ausgefiihrt. 
Bei Verss. in H N 03 wirkte Osydbildung storend. In mit FeCl, gesiitt. 1-n. 1IC1. 
kann Fe zur Fe"'-B. gezwungen werden, wenn man die angelegte Spannung auf 
18 Y  erhoht: die Stromstarke nimmt dabei stark zu, das Potential des Fe ab (wird 
unedler). (Ztschr. f. Elektroeliem. 30. 401— 16. Leverkusen.) B ik e r m a n .

Franz Simon, Zur ełcktrischcn Lcitfahigkeit der Metalle. Vf. zeigt, daB man 
tlie elektr. Leitfiihigkeit der Metalle nieht nur ilirem Absolutrwert nacli, sondem  
auch ais Funktion der Temp. im festen u. fl. Zustande u. ais Funktion des Vol. 
daratellen kann, oline auBer den therm. bezw. ZustandsgroBen des Metalls mehr 
ais eine elektr. Konstantę zu benotigen, indem man die Konstantę der Griin- 
eisensehen Formel (Ber. Dtsch. Physik. Ges. 20. 36; C. 1918. II. 242) der Anderung 
der Schwingungszahl der Atome proportional setzt. Vf. sehlieBt, daB der Meeha- 
nismus der elektr. Leitung im festen u. fl. Zustande nieht sehr verschieden sein 
wird. (Ztschr. f. Physik 27. 157—63. Berlin, Univ.) K. W o l f .

H. v. Halban und L. Ebert, D ie elekłrolyłische Dissoziatiori der Pilcnńsaure 
in wasseriger Lomng. (Vgl. S. 2635.) Mit Hilfe pliotoelektr. Zellen u. unter An- 
wendung besonderer VorsichtsmaBnahmen fiihren Vff. sehr empfindliche Vergleiehs- 
messungen der Farbtiefe von wss. Pikrinsaure- u. Na-Pikratlsgg. durcli. Dabei 
wird ais sieher angenommen, was Vff. noch niiher begriinden, daB die Licht- 
ahsorption des Pikrations in geniigender Verd. unabhiingig vom yorbandenen 
Kation ist, daB dieselbe ein MaB fiir die Konz. des Pikrations darstellt, u. daB die 
undissoziierte Form der Siiure farblos ist. D ie Identitśit der Farbtiefe geniigend 
verd. Salz- u. Siiurelsgg. wird bewiesen. Eine eclite undissoziierte Saureform kann 
in Pikrinsaure-, fi-Dinitrophenol- u. Phenolplithałeinlsgg. in  W . nur in minimaler 
Menge yorhanden sein. Vff. messen die kalorimetr. Dissoziationsgrade der Pikrin-
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siiure von c —  0,0025—0,04, wclclie ais wesentlich groBer gefundeu w erden, ais 
nach den bislier angenommeuen Werten zu erwarten war. Das Masscnwirkungs- 
gcsetz gilt fiir diese Dissoziationsgrade nicht. Das gesamtc physikal.-chem. Tat- 
sachenmaterial der Pikrinsiiure, so auch die anormalen Gefrierpunktserniedrigungen 
in W., liiBt sich aber bei Annahme der Theorie von B je r r u j i ttber die elektro- 
stat. bedingte Aktiyitiit der Ionen in einfacher W eise darstellen. Die auffiillig 
grofie „ Aktivit!itskonstante“ der Pikrinsiiure ist wesentlich dem Pikration zu- 
zuschreiben, was Vff. durch elektrometr. H + -Aktivitittsmessungen zeigen. Unterss. 
der VfF. iiber die Gleichgewiehte der Pilćrinsiiure machen es wahrscheinlich, daB 
man die organ. Molekiilverbb. der Saure ais in W . elektrolyt. dissoziiert ansehen 
inuB. Yerss. der Loslichkeit der Siiure in Salzlsgg. lassen sich im Sinne der 
elektrostat. AktmtStstheorie deuten. Die Verteilung der Pikrinsiiure zwisclien zwei 
fl. Phasen zeigt relativ einfache Ycrhaltnissc; in Chlf. u. Bromoform ist die Siiure 
monomolekular gelost. Aus der elektrolyt. Dissoziation der organokomplexen Pikrin
siiure in W . schlieBen Vff., daB in der Vcrteilung gegen StofFe wrie C|,Hc, C0H , • CH- 
Anomalien auftreten konnen. Auch die Werte der Leitfiihigkeiten der Siiure 
lassen sich zwanglos im Sinne der Bjerrumschen Ansichten deuten. Durch fein- 
calorimetr. Messungen zeigen VfF., daB die Siiure in 0,5 n. NaCl. wesentlich stiirkcr 
dissoziiert ist ais in IŁ, O. Calorimetr. u. elektrometr. Gleichgewiclitsmessungen in 
Puffergemischen hoher Elektrolytenkonz. ergeben GriiBen, die mit den nach der 
Theorie von B jerrum  errechneten Werten der Hydration des H + -Ions gut iiber- 
einstimmen. Desgleichen lassen sich die Losliclikeitswerte der Pikrinsiiure in kon- 
zentrierterer HC1 begrunden. (Ztschr. f. physik. Ch. 112. 359—422. Frankfurt a. M. 
u. Kopenhagen.) Ulmann.

Paul F. Biichi, Zur Bestimmung von Diffiisionspotentialen. Sind zu zwei ver- 
sehieden konzentrierten Lsgg. eines Elektrolyten groBere Mengen eines anderen 

zugesetzt, so ist prakt. die ganze Ionenatmosphiire des ersten durch Ioneu des 
zweiten erfiillt, so daB die Aktivit5tskoeffizienten der beiden Lsgg. gleich werden. 
die Konzentrationskette aus den beiden Lsgg. muB die theoret. EK liefern. In der 
Tat (1,0-n. KC1 gegen 0,01-n. KC1, beide mit tjberschuB von HNOs, IT3PO., oder 
H2S 0 4) sind die gefundenen EICK. zu groB. — Die Aktiyitiitstheorie der Lsgg. ge- 
stattet auch den Phasengrenzsprung im Yerteilungsgleichgewicht zu ermitteln, im 
Gegensatz zu fruherer Ansicht B a u r s  (Ztschr. f. physik. Ch. 1 0 6 . 157; C. 1924
I. 538) ist er nur dann konzentrationsunabhangig (bezw. Nuli), wenn das Salz in 
lauter gleichwertige Ionen zerfiillt. — Fiir die EK. der Diffusionsketten sind von 
P l a n c k  u. von H e n d e r s o n  (Ztschr. f. physik. Ch. 6 3 . 325; C. 1 9 0 8 . II. 1761) 
Formeln abgeleitet; Yf. verglich ihre Voraussagungen mit den EKK. der Ketten 
aus yersehiedenen KC1- u. HCl-Lsgg. u. fand, daB die Hendersonsche Gleichimg 
diese Ergebnisse besser wiedergibt: Durch Zwischenschaltung irgendeines Elektro
lyten kann die EK. der Diffusion zwisclien zwei gleich gut leitenden Lsgg., auf- 
guhoben werden. (Ztschr. f. Elektrochem. 3 0 . 443—49. Ziirich, Teehn. Hochsch.) BlK.

W illiam A. Bone, D. M. Newitt und B. T. A. Townend, Gasuerbrennung 
bei hohen Drucken. IV. Teil. Der JEinflufi des wachsenden Anfangsdrucks auf das 
Verhaltnis der Drucksteigerung und Aktivierung von Stickstoff in Kohlenmonoocyd- 
Luft-Explosionen. (Gas Journ. 1 6 6 . 600—603. 747—50. — C. 1 9 2 4 . I. 2912.) BOr n st .

Giorgio Piccardi, Weitere Beobachtungen iiber eine thermische Methode zum 
Studium gasformiger Systeme. II. u. III. Mitteilung. (I. vgl. S. 2232.) II. Die be- 
n utzte V ersu ch san ord n u n g  w ird  b esch r ieb en . — III. D ie Z eit-T em peraturunter-  
schied- K u ryen  p erfek ter  Gase fiir  K  —  10‘/3 u. 15'/3 u. das G renzwert-
diagramm (K, O-T) sin d  g eze ich n et u. in terp retiert w ord en . (Atti E. Aead. dei 
Lincei, Roma [5] 3 3 . I. 395—97. Florenz.) D e h N.
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A,. K olloidchem ie.
A. Szegvari, Uber die ultramih-oskopische Untersuchung Uneąrer Elemente.

II. Die Stdbcliensole. (I. vgl. S. 2681.) Es wurden die Stiibchensole des F20 ., 
Benzopurpurins, Chrysophenins, Baumieollgclbs u. einer Seife mit dem Kardioid- 
ultramikroskop unter Yerwendung der Azimutblende untersueht. In V20 6- u. Benzo- 
purpurinsolen weisen die Teilchen, obwolil frei beweglieh, eine gebietweise parallele 
Orientierung auf. Alle Stiibeliensole zeigen, koaguliert oder halbkoaguliert, fiecken- 
weise Doppelbrecliung, die durcli die Orientierung infolge iiuCerer median. Einww. 
(Druck auf das Priiparat usf.) erkliirt wird. Die liinglichcn Solteilehen konnen ent- 
weder Krystalle oder durcli gericlitete Koagulation entstandene Ketten darstellen; 
die Azimutblende ermogliclit die Unterseheidung. D ie Schwarmbildung in Vs0 5- 
Bcnzopurpurinsol ist ein yergroBertes Bild der fl. Krystalle. — Mit Hilfe des ultra- 
mikroskop. Funkelplianomens (ein Teilchen leuehtet auf, wenn das Liclit auf die 
liingere Seite fabt u. verseliwindet bei jeder Umdrehung des Teilchens) wurde 
die nichtkugelige Gestalt von Ag-, Bciiinerblau, OaO-, OsO.y, Sn02- u. ALOy 
Teilchen nacligewiesen. (Ztschr. f. physik. Cli. 112. 295—316. Berlin-Dahlem, 
Kaiser WiLUELM-Inst. f. phys. Ch.) B ikerm an.

Albrecht Bethe, Hans Bethe und Yukiyasu Tęrada, Versuclie zur Theorie 
der Dialyse. Eine osmot. Zelle wird mit W . gefiillt, auBen befindet sieli eine L sg .; 
man bestimmt den Verlauf des Konzentrationsausgleiches bei u. oline Ruhrung. 
Wenn die Dialyse nur durcli DifFusionskriifte geregelt wird, so muB 1. die Dialyse- 
gcschwindigkeit bei Ruhrung der jeweiligeu Konzentrationsdifferenz proportionul 
sein; das ist aueli der Fali bei Trauben-, Bohrzucker u. Harnstoff; Elektrolyte 
wciclien in verseliiedener W eise ab; 2. die Dialysegeschwindigkeit muB bei Ruhrung 
dem Diffusionskoeffizienten D der Substanz proportional sein; das ist nielit der 
Pall; besonders ausgepriigte Abweiehungen weisen NH3 u. Substanzen mit groBen 
Ionen auf; 3. die Temperaturabhiingigkeit der Dialysegeschwindigkeit muB der der 
freien Diffusion glcich sein; es wird an JICl u. NaCl bestiitigt; fiir die Wieder- 
gabe der Temperaturabhiingigkeit benutzen die Vff. die parabol. Formel VoiGX- 
landers (Ztschr. f. physik. Ch. 3 . 316. [1889J ; 4. es muB die ohne Ruhrung iiber- 
getretene Substanzmenge A  der Gleichung S t e f a n s  A =  2 cq ]/D tln  gehorchen 
(c die Anfangskonz. der AuBenlsg., q die Fliiche der Membran); das konnte an 
HC1 u. NaCl nielit yerifiziert werden; D  wuchs wShrend des Vers.; 5. bei gleieli- 
bleibender Konzentrationsdifterenz ubergetretenc Substanzmenge muB von der 
Wassermenge in der Zelle unabliiingig sein; das trifft bei Yerss. mit NaCl zu. Vff. 
schlieBen, daB ueben der Diffusion noch MembrankrJifte tiitig sind, dereń Tem- 
peraturabhiingigkeit von derselben GroBenordnung ist, wie die Temperaturabhiingig- 
keit der Diffusion. (Ztschr. f. physik. Ch. 112.250—69. Frankfurt a. M., Univ.) B ik .

E. Beri und E. Wachendorff, Beitrage zur N atur der Adsorpłion von grofi- 
oberfluchigen Stoffen. Die Fahigkeit von aktiver Kohle yerschiedener Herkunft u. 
aktiyen Kieselsituregels, Bzl.-Dampf zu adsorbieren, wird bei 20° bestimmt. Zur 
Messung wird ein reiner, troekener Luftstrom von konstantem Druck mit Bzl. beladen 
u. iiber das Adsorbens geleitet. Der Gehalt, der Luft an Bzl. hinter dem Adsorptions- 
gefaB wird mit dem Interferometer gemessen. — Der Bzl.-Dampf wird so lange uber das 
Adsorbens geleitet, bis das austretende Gas den gleiehen Bzl.-Gelialt aufweist, wie 
die nielit mit dem Adsorbens in Berulirung gewesene, mit Bzl.-Dampf gesiitt. Luft, 
d. h. bis Siittigung des Adsorbens eingetreten ist. Die dem SSttigungspuukt ent- 
sprechende Menge des yom Adsorbens aufgcuommeneu Bzls. ergibt sieli aus der 
Gewichtszuufthme des AdsorptionsgefaBes. Aueli der Gang der „Beladungskurye“ 
wird bestimmt, der die Abliiingigkeit der Bzl.-Konzz. des Austrittsgases von der 
^eit bezw. der absol. Stromungsgeschwindigkeit in der adsorbierenden Schicht dar-
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stellt. Der Vcrlauf der Beladungskurve ist erreehenbar aus der wirklichen D., der 
scheinbaren D. des einzelnen porosen Korns u. aus dein Sattiguugswert des Ad- 
sorbons. — D ie Untcrss. bestiitigen die geltende Auffassung, daB das wirksame 
Prinzip bei der Adsorption au groBoberfliiehigen Korpern dereń innere Oberfliiche 
ist, d. h. die gesamte WandAUclie der feinen Capillaren, in die das Gas hinęin- 
diffundiert. (Ztsclir. f. angew. Cli. 3 7 . 747—50. Darmstadt, Techn. Hochseh.) Th.

B. Anorganische Chemie.
E. Abel und D. Harasty, JEóperimentelle Studie iiber den Verlauf der Sal- 

petrigsdurebildung aus Salpetersdure und durchstromendcm Słickopcyd. Vff. unter- 
suchen die Abhiingigkeit der Gesehwindigkeit der Red. von IINO3 zu 7/i\'0, bei 
Durcbleiten von NO von auBeren Faktoren; ais solehe kommen die Durelistro- 
mungsgesehwindigkeit, die Obcrflaehenausdehnung u. das Reaktionsvol. in Betracht. 
Vgl. Besclireibung u. Abb. des App. im Original. Alle Opcrationen wurden unter 
sorgfiiltigem LuftausseliluB ausgefuhrt. Die Gleicligewichtskonstante:

K  —  [HNÓo]3/[N03'] \\Y~\p N02 
w u nie, sofern [II'] =  [N O /] u. p  K0 =  1 at, naeh L e w is  u . E d g a r  (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 33. 292; C. 1911. I. 1491) gleicli 0,0267 (25°) gesetzt. D ie Bedingungeu 
lieBen sich nicht derart gestalten, daB die an sieli lieterogene Ek. in eine liomogene 
iibergefuhrt werden konnte. Die Durebstromungsgescliwindigkeit des NO beein- 
tluBt die Gescliwindigkeit der B. von H N 0 2 so stark, daB aucli bei der groBtcn 
Durclistromungsgescliwindigkeit dieser EinfluB noch merklicli ist. Der EiniluB der 
Glasoberfliicbc macht, sich dadurcli bemerkbar, daB mit ihrer Verkleinerung die 
Gescliwindigkeit der Red. abnimmt. Bei Yerfolgung der Eed. war der EinfluB des 
Reaktionsvol. besonders storend, da im Laufe einer Yersuehsreihe das Yol. dureli 
Entnahme der zu untersuchenden Eoaktionstl. verringert werden muBte. Die Ee- 
duktionsgesehwindigkeit wflchst mit der [II'] u. der N O /-K onz., doeh ist diese 
von weit geringerem EinfluB ais die [H']. Gegen die Anfaugskonz. yon XO ist 
die Gesehwindigkeit jedoch ziemlich unempfindlieli. Die Rk. wird durch die ge- 
bildete IIN 03 autokatalysiert, u. zwar wirkt H N 0 2 sowohl ais positiyer ais auch 
ais negativer (bei groBen Konzz.) Katalysator. Zalilreiche Mefidaten u. Kuryen 
sind im Original einzuselien. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Cli. 1 3 9 . 1—39. Wien, 
Techn. Ilochsch.) JOSEPEY.

F. Foerater und K. Kubel, Beilragc zur Kenntnis der schwefligen Saw ę und 
ihrer Salze. II. Uber die Zersetzung der schiccfligsauren Salze i>i der Gluhhitze. 
(I. vgl. F o e r s te r , L ange, D rossb acii, S e id e l  Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 128. 
245; C. 1 9 2 3 . III. 345. vgl. auch S. 1900.) Vff. untersuchen die pyrogene Zers. 
von CaS03, lfa?S03 u. M gS03. Das elektr. Erhitzen fand in einer N2-Atm. statt. 
Die festen Zersetzungsprodd. auBer elementarem S, also Sulfat u. Sulfid, u. uuzers. 
Sulfit wurden naeh der Methode von F e ld  (Chem. Ind. 21 . 372; C. 9 8 . II. 8GS) 
bestimmt, welche darauf beruht, daB H2S aus 1. Sulfiden durch CO„ ausgetriebeu 
wird, wiihrend dabei aus Sulfiten kein S 0 2 frei gemacht wird, dieses wird erst nacli 
Kntfernung des H2S durch Kochen mit IIC1 aus der Lsg. entfernt. D ie Zers. des CaS03 
yerlauft am einfachsten. Erst bei 3S0° gibt das Halbhydrat CaS03-H20  im N2-Strom 
sein W. ab. Bei 500̂ —600° ist in einer Stde. eiu merklieher Teil des CaS03 zers., 
von 650° an nimmit die Zersetzungsgeschwindigkeit betraehtlich zu, bei 700—800' 
nimmt sie wieder ab. Die Zers. erfolgt naeh: 4 CaS03 — >- 3 CaS04 -[■ CaS (1). Danebeu 
findet zu einem geringen Grad Dissoziation statt: CaS03 CaO -j- S 0 2 (2). Von 
800° ah waclist die S 0 2-Menge auf Kosten des Sulfids u. Sulfats stark, was da- 
durch gedeutet wird, daB in dem Gleichgewiclit 4 CaS03 CaS -f- 3 CaSO, 1,3)
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soviel CaS03 erlmiten bleibt, daB obige Dissoziation einen so starken SO,-Druck 
liefert, wodurch (3) eine Verschiebung zugunsten des CaS03 erleidet. Da aber das 
YerhSltnis von Sulfat-S zu Sulfid-S nicht konstant bleibt, sondern von 900° ab be- 
trachtlicli wachst, so wir.d folgende Zers. 3 S 0 2 =s=5= 2 S 0 3 + . S  angenommen. Freier
S trat bei den Verss. auf. Das beschriebene Yerb.' des CaS03 deutet die Red. von 
CaS03 durch C zu CaS (vgl. R ie s e n f e l d  u . F e l d , Journ. f. prakt. Oh. [2] 100. 135; 
C. 1921. I. 69; Cliem. F a b r ik e n  vorm . W e i le r - t e r  M eer D. R. P. 339011; C. 
1921. II. 7S8; R lie n a n ia  V e r e in  C h e m is c h e r  F a b r ik e n , Z w e ig n ie d e r -  
la s su n g  M a n n h e im  D. R. P. 386295, 391602 u. 391603; C. 1924. I. 582. 2193. 2194).

Die Zers. von N a .S 0 3 beginnt mit merklicher Geschwindigkeit bei 600°, F. 700°. 
Sie erfolgt bis 800° ohnc Jsebenrkk. nacli: 4N a ,S 03 — ->- 3 Na.,SO, -)- Na2S. Die 
letzten Teile des Sulfids yerachwinden jedoch so triige, daB eine yollstiindige Zers. 
nicht erreieht wurde. Die Geschwindigkeit der Zers. ist groBer ais die beim CaS03. 
Oberhalb von 800° tritt auch beim Na.2S 0 3 Dissoziation ein, wenn auch viel spiir- 
licher ais beim Ca-Salz. Techn. Prozesse, die sich auf die Glasbereitung beziehen, 
werden erkliirt (vgl. F rem y  C. r. d. 1’Acad. des sciences 81. 1154. [1875]), u. der 
allgcmeine Mechanismus der Zers. wird rein tlieoret. erortert.

Anders yerlauft die Zers. des M gS03, die schon bei 300° beginnt. Einerseits 
tritt dabei Sulfat u. Thiosulfat auf, wahrscheinlich nach dem Sehema: 2M gS03 — >- 
5IgS04 -(- M gS02; 2M gS02 — MgSjÓg -f- MgO. Mit wachsender Temp. zerfallt 
MgS,‘0 3 immer mehr in MgSOa -(- S. Andrerseits lfiuft die Dissoziation des 
MgS03 in MgO -f- SO, nebenher, die sieb bei 500° stark yergroBert. Sulfid war 
uicht nachwcisbar. Das Verh. von M gS03 beim Erhitzen erkliirt auch die Er- 
sclieinungen bei seiner Red. mit C (vgl. R i e s e n f e l d  u . F a b e r  Journ f. prakt. Cli.
[2]. 100. 115; C. 1921. I. 69). Das Verlialtnis der untersuchtcn Sulfite zucinander 
ist ahnlich wie das der entsprechenden Carbonate. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Cli. 
139. 261—92. Dresden, Techn. Hochsch.) J o s e p h y .

Pranz M iiller , Beitrag zur Kenntnis der Alaune. Es werden die Tensionen 
des Wasserdampfes iiber 6 Alaunen (Ammońkobalt-, Methylamineisen- , Hydroxyl- 
aminaluminium- , Methylam&naluminium-, Hydroxylaminchrom- u. Methylaminchrom- 
alauri) zwischen 15 u. 85°. mitgeteilt; die Tensionen fallen im allgemeinen vom 
Ammońkobalt- zu Methylaminchromalaun in obiger Reihenfolge ab. — Eine Reihe 
Alaune wurde einer teilweisen Entwasserung unter hohem Druck (bis 1400kgm/qcm) 
unterworfen. D ie Bestiindigkeit nimmt mit steigendem Atomyol. des kation. Metalls 
zu; Ausnahme bilden Rb^.Al^SO.^ -M IL O  (der bestandigste der Al-Alaune), Na.,Cr,, ■ 
iSO^-24ILO  u. TuFe.jiSO^-24 JL,0 (die unbestiindigsten in ihren Gruppen). Bei 
Entwasserung sclieinen SO,-Reste in die innere Sphare einzudringen: so ist S 0 4 

aus der Yerb. luAIJSO Ji • 6 IT.,0 nur allmahlicli fiillbar; 
die Konst. derselben yeranschaulicht Vf. durch die 

S 0 4K nebensteh. Formel. Auch eine Arerb. [3 II20  •Me(S04)J]R 
ohne ionisierte S 0 4-Reste wird wahrscheinlich gemaclit. — 
Mit Abnahme des Wasscrgchaltes steigt der Brechungs- 

indes u. die D. — SehlieBlich wurden noch die Farbanderungen der Alaune bei 
Abkiihlung (—80°) u. die Atzfiguren auf denselben bcsclirieben. (Ztsclir. f. pliysik. 
Ch. 112. 161—66. W ien, Techn. Ilochsehule.) B ik e r m a n .

D. Organische Chemie.
L. H ugounenq, G. Florence und E. Couture, Beitrag ziem Studium der 

Aminosauren. Kondensation des Glykokolls. Wiihrend die meisten Aminosiiuren 
sich mit Anilin nicht dirckt yerbinden, die Polyasparaginsauren erst bei 5—6 Stdn. 
langem Kochen, Asparaginsiiure erst in ca. 60 Stdn., gelingt die Yerb. mit

- m i <  4 
6H2° \ a i < ;S° 4
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Glutaminsdure ziemlicli leiclit. Bei Koclicn mit Anilin cntstelit Glutaminaiiilid- 
saure, HCOj-CaHuCNHjJ-CO^NII-CuH,;, Blattchen von anfangs zuckerartigem, danu 
bittorem Gesclimack, F. 190—193° (Capillarrohr), a  =  + 2 ,6 °  (in W ., bei 20° gesfitt.), 
1. in W. 0,96% 20°, bei 240° GlutaminanUid, Prismen, F. 200° (Błock MAQUENNE),
wl. in W. — Glykokoll wird durch ad. Anilin zerstort. Bei Yerwendung von 
Acetylglycin (vgl. C u r t iu s , Joum. f. prakt. Ch. [2] 5 2 . 438) entstehen neben Acet
anilid mehrcrc Verbb.( schon bei Koclien unter RiickfluB, besser aber bei 2-std. 
Erhitzen im EinschluBrohr auf 190—200°: 1. Acetylglycinanilid, C H ,• CO• NH • CII,• 
CO-NH-CoHj, Tafeln (aus A.), F. 195° (korr., in zugeschm. Rolir), bei 20° in W. 1. 
zu 0,52o/o, in 95°/0ig. A. zu 4,76°/o, gibt griine Biuretrk. (ygl. Buli. Soc. Chim. Biol. 
5 . 717; C. 1 9 2 4 . II. 465), niclit spaltbar durch Pepsin HC1 oder alkal. Pankreas- 
saft, durch 20°/0ig. NaOH-Lsg. bei Zimmertemp. langsam zu Glycin, Anilin u. 
Essigsiiure gespalten. — 2. Acetyldiglycylanilid , CH3 • CO • NII • CH, ■ CO • N U  • CIL - 
CO-NH-C6H|5, F. 245° (korr., Capillarrohr), in W. u. A. weniger 1. ais das yorigc,

gibt die gewohnliche Biuretrk., durch Magen- oder 
CH Pankreassaft nicht angegriffen, durch k. NaOH-Lsg. zu

Anilin u. Acetylglycin, durch h. Ba(OH)2-Lsg. bis zu 
Glycin yerseift. — 3. Diacipiparazin  (Formel nebenst.), geschwiirzt bei 235°, vcr- 
fluchtigt gegen 275° (Błock M a q u e n n e ). (Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 672—76.) Sp.

H. Colin und A. Chaudun, Die Glucose des Rohrzuckers. (Vgl. C. r. d. TAcad. 
des sciences 1 7 8 . 779; C. 1 9 2 4 . I. 1913.) Beobaclitungen von A r m st r o n g  (Journ. 
Chem. Soc. London 8 3 . 1305; C. 1 9 0 4 . I. 86) u. P ic t e t  (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 2 7 .  641 [1920]) weiaen darauf hin, daB Saccharose lediglich a-Glucose 
cnthiilt. Dagegen schien die Konstanz der Drehungsandcrung wiihrend der In- 
yertinspaltung zu sprechen. Die Berechnung ergibt aber, daB die DifFerenzen, die 
durch die Geschwjndigkeit der Spaltung einerseits, der Umwaudlung von a-Glucosc 
iindererseits bedingt sein muBten, zu gering sind, um polarimetr. bei Na-Licht fest- 
gestellt werden zu kćiunen. Im Lichte der Ilg-Dampflampe (X =  5461) zeigten 
sieli dic erwarteten Abweichungen. D ie Folgerung, daB in der Tat die Glucose 
des Rohrzuckers lioclidrehend ist u. sieli fortschreitend in die bestiindige Form 
von [« ]D =  —J-o2,5° (—f-;Gl,90 fiir 1 =  5461) verwandelt, wird bestatigt durch fort- 
laufende Vergleicliungen von Drehung u. Reduktionsvermogen u. durch die Andc- 
rung, die Zusatz von NH3 in dem Verliiiltiiis beider liervorruft. (Buli. Soc. Cliim. 
Biol. 6. 625—30.) S pik g e l .

Rudolf Andreasch, Uber Carbamid- und Ghianidinderivate der Sulfofettsauren. II. 
(I. ygl. Monatshefte f. Chemie 4 3 . 485; C. 1 9 2 3 . I. 1217.) Das carbamidsulfoessig- 
saure B a  wurde neuerdings in zentimeterlangen, seidegliinzenden Nadeln mit 2 H,0 
erhalten. — Carbamid-a-sulfopropionsaures I£, NII2 • CO • N H  • CII(S03K) • CH3 ■+ 
l ' / 2H20 . Aus a-Brompropionylharnstoff (vgl. F r e r i c h s ,  Arch. der Pharm. 241. 
195 [1003]) u. K2S 03. Seidengliinzende Nadeln aus W ., 1. in h. A ., in wss. Lsg. 
neutral. — Methylthiohydantoin wird besser ais nach DlXON (Proceedings Cliem. 
Soc. 12 3 . 115) aus «-Brompropionsaureester u. Thioliarnstoft' dargestellt. Das erst 
gebildete Bromhydrat, C4H6ON2S, HBr, wird mit NH3 oder Bicarbonat neutralisiert. 
Nadeln aus W ., F . 205—206°, wl. in k. W ., k. A., Aceton, PAe. Wird von Laugeu 
zu «-Thiomilchsaurc gespalten. Oxydation mit HC1 u. KC103 liefert ein Salz vou 
der Zus. des carbamid-a-sulfopropionsauren K , Nadelrosetten aus W ., aber oline 
Krystallwasser. Bei der Oxydation obigen Bromhydrats mit Bromwasser bildot 
sich iufolgc Hydrolyse u-Sidfopropionsdure, isoliert ais B a -S a lz , C3H40 6SBa -f- 
1*/2H ,0 , Schuppen aus W . — a-Brompropwnylplienylharnstoff, CaII,NH-CO•NH- 
CO-CHBr-CHj. Aus Phenylharnstoff u. a-Brompropionylbromid bei 155°. Mkr. 
Tafeln aus A ., F . 162°, zl. auBer in W ., scliwach hautreizend. — Phenylcarbam id- 
a-sulfopropwnsaures K ,  C0H5NH - CO • NH • CO ■ CH(S03K) • CII3 +  II,O. Aus dcm
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yorigen mit K2S 0 3. Nadeln oder Krusten, II. in W ., sd. A ., in wss. Lsg. neutral. 
— u -B ro m -i-v a le ry ld tliy lh a rn s to jf  (A th ylbrom u ra l) , C2H5NH ■ CO ■ NH • CO • CHBr- 
CH(CH3)2. A u s «-Brom-i-yalerylchlorid u. Atliylharnstoft’ (Wasserbad, RuckfluB). 
Mkr. Nadeln aus W . odcr A ., F . 110°, meist 11. —- Bei der Umsetzung mit KjSO., 
entsteht infolge Red. i- V a lery ld th ylh arn sto fj\ C8H 10O2N2, analog wie beim Bromural 
selbst (I. Mitt.). Mkr. Nadeln u. Blattchen aus W ., F . 120°, meist 11. — Aueh 
B ro m du ith ylacc ty lh arn sto jf  (Adalin) wird von K2S 0 3 zu D u itliy la cc ly lh a rn sto ff, NHj - 
CO• N H ■ CO• C lltC JIJj, reduziert. Nadeln, F . 206° (vgl. F is c h e r  u. D i l t h e y ,  
Łiebigs Ann. 3 3 5 . 365 [1904]). —  A cetam id su lfo sa u res K ,  NH2 • CO • CH2 • S 0 3K. 
Aus Chloracetainid u. Iv2S 03 in W. (Wasserbad). Tafeln oder Siiulen aus W., unl. 
in A. Gibt mit Metallsalzen keine Ndd. Anlagerung von CNOH gelang'nieht. — 
Na-Salz, C2II40 4NSNa. Ebenso mit Na<,S03. SecliBseitige Tafeln oder kornige 
Krystalle, 11. in W ., unl. in A. — N H ^Salz, C2H80 4N2S. Mit (NII4)2SOs. Tafeln, 
sil. in W. Die Lsg. wird von A. nieht gefiillt. (Monatshefte f. Chemie 45 .
1—7. Sitzungsber. Akad. W iss. W ien 13 3 . IIb . 1—8.) Lindenbaum.

R u d olf A ndreasch , N otiz zur Kenntnis der Parabamaurcn. Bei der Einw. 
von (CN)2 auf Thioharnstoff (mit oder ohne folgende Behandlung mit HC1) bilden 
sich bronzegliinzende Sehuppen, in denen anfangs Thioparabansaure vermutet wurde, 
die aber bei wiederholtem Umkrystallisieren (-)- Tierkohle) ihre Fiirbung yerlieren 
u. sich ais unveriinderter ThioharnstofF erweisen. Es handelt sich also um eine 
vom (CN)2 herruhrende Verunreinigung. Ebenso wenig reagieren Acetyltliioham- 
stoff, Harnstoff, Methyl- u. Phenylharnstoff mit (CN)a in A. — Wird Aeetylthio- 
harnstoff mit Cl • CH2 • C 02II in W . erwarmt, so erhiilt man nieht Acetylthiohydan- 
toin, sondern infolge Verseifung durcli freiwerdenden HC1 Thiohydantoin. — D ie  
vor Jahren beschriebene B. yon Athyl t li i op ar ab an s iiu r e aus Athylthioharnstoff u. 
(CN)2 war von B i l t z  u . T o p p  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 1387; C. 1913. I. 2112) 
bezweifelt worden, weil fiir die durch Entschwefelung daraus hervorgegangene 
Athylparabansaure irrtumlich F. 45° angegeben war. Tatsiiehlich zeigt das Original- 
prUparat den riehtigen F. 127—128°. — Vf. beweist ferner, daB die durcli Red. von 
Dimcthylparabansiiure (Monatshefte f. Chemie 3 . 23 [1882]) gebildete Verb. wirklieli 
Glyoxyldimethylharnstoff oder o-O xy-l,3-dinicthylhydantoin, CsH80 3N2, (B il t z  u. 
He id r ic h , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 1829; C. 1 9 2 1 . III. 1202) u. nieht Tetra- 
methylosalantin, C10H14O6N 4, ist. Schon die gefundenen H-Zahlen sprechen dafur. 
Sodann wird bei der Riickoxydation zu Dimethylparabansiiure die fur 2 II erforder- 
liche Menge Cr03 yerbraucht. SchlieBlich wird die einfache Formel durch die 
Mol.-Gew.-Best. in Campher bestiitigt. (Monatshefte f. Chemie 45. 9—12. Sitzungs
ber. Akad. W iss. Wien 1 3 3 . I lb . 9— 12. Graz, Bundeshandelsakademie.) Lo n d e n b .

H. J. P r in s, Der Mechanismus von■ Subsiilutionsreaklionen im aromatischcn 
Kern. Mit Bezug auf die Mitteilung yon B a r n e t t  u. C ook  (Rec. trav. ehim. 
Pays-Bas 4 3 . 262; C. 1 9 2 4 . I. 2340) b em erkt V f., daB er b ereits fruher (Chem. 
Weekblad 15. 98; C. 191 8 . I. 824) darauf hingewiesen hat, daB Substitution in einem 
aromat. Kern nur durch einen Mechanismus erklSrt werden kann, bei dem die 
aromat. Natur des Kerns intakt blcibt. Bei den Anthracenderiw. wird durch Au- 
nahme einer unstabilen Additionsverb. mit den C-Atomen 9 u. 10 dicse Bedingung 
erfullt, da die beiden ubrigen Korne ihre arom at. Natur yo llk om m en  beibchalten. 
Auders ist dies dagegen beim Benzolkern. Hier wiirde durch B. einer Additions- 
verb. der arom at. Kern in einen liydroaromat. oder terpen. Ring iibergehen. DaB 
bei Einw. yon uberscliussigem Br auf COH0 dann nieht Benzolhexabromid entsteht, 
niiiBte so erkliirt werden, daB durch schnelle Abspaltung yon HBr aus dem Addi- 
tionsprod. die aromat. Natur des Kerns wieder hergestellt wird, bevor weitere Bro- 
nuerung stattfindet. D iese Erkliirung ist aber bei der Athylierung von C6H6 in 
Ggw. von AlClj weniger einleuchtend; in diesem Falle hatte die Additionsyerb. die
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Konst. eines Terpens mit 2 Doppelbindungen; die aofortige Abspaltung yon HC1 
ist hier weniger wahrscheinlich u. die Ggw. der Doppelbindungen muBte gleicli- 
zeitig Verharzung wie bei den Terpenen liervorrufen. Bei der Sulfonierung u. 
Nitrierung muBten dieselben Ersclieinungcn sich zeigen. — Die Unterss. anderer 
Autorcn (O liv ieu , Rec. tray. chim. Pays-Bas 4 2 . 775; C. 1 9 2 4 . I. 1768) deuten 
daraufhin, daB Substitution im aromat. Kern mit einer Addition an eiu u. nicht 
an zwei C beginnt. (Rec. traw chim. Pays-Bas 4 3 . 685—86. Hilversum.) IIaberł.

Emilio Papasogli, U ber einige D eńvate des Diphenylamins. Bei aromat Azoxy- 
verbb. vom Typ R • N , • O • R' sind (unter alleiniger Beriicksichtigung der —K._. -0- 
Gruppe) vier stcreoisomere Formen moglich, yon denen jedocli bei R — BrCaH,— 
u. R' =  ‘NOoC.jIIj— nur die Formen 1., 2. u. 3. bekannt sind; die Synthese der 
bislier fehlenden Fonn 4., des p-Nitro-p'-bromdiplicnylnitrosanuns, wird vom Vf- 
beschrieben.

1. B r-C ul^-N  : N -0 -C 0II4-N 0 o, 2. Br-C0H4-N(: O ): N -C 0II4-NOo,
3. B r .C J I4-N : N (:0 )-C J I4-N ()2, 4. Br-C8H4-N (-N 0)-C 8H4-N 0 2.

Beim Vers., p-Bi-omanilin mit 3-Nitro-6-chlorbcnzocsaure zu kondensieren, resul- 
tierte unter Abspaltung yon W. 2-Nitro-7-bromacridon-9. — Durch Einw. yon Br 
auf p-Nitrodiphenylnitrosamin erliielt Yf. nicht das Monobromderiy., sondern ein 
Gemiscli von Nitrodi- u. -łribrotndiphenylamin (NO-Abspaltung) (vgl. R o se n m u n d  
u. K u h n h e n n , Ber. Dtscli. Chem. Ges. 56. 1262. 2042 ; C. 1923. III. 386. 1410). — 
Durch Einw. yon Br auf p  - Nitrodiplienylamin erliielt Yf. ein Monobromderiy. 
p-Nitro-p'-bromdiphcnylamin, orangegelb, F. 162°. — Aus letzterem mit N20 3 p-Nitro- 
p'-bromdiplienylnitrosamin, F. 151°, 1. in Bzl., durcli Lg. fiillbar, yerliert leieht NO, 
gibt mit konz. 1I2S 0 4 yeilchenblaue Ffirbung. (Atti R . Accad. dci Lincei, Roma 
[5] 33. II. 106—10. Florenz, lstit. di Studi sup.) ZANDER.

Fritz Feigl, Beitrage zur Kcnntnis der Beziehungen zwisclien Atomgruppierung 
und spezifisclier Affinitdt. I. Uber Verbindungen des D iphmylcarbazids m it Metallen 
der II . Gruppe des peńodischen Systems. (Gemeinsam mit F. L. Lederer.) (Vgl. 
S. 869.) Ausgehend vom HarnstofF u. seinen Deriyy., entwickelt, Arf., weshalb das 
s. Diphenylcarbazid (abgckiirzt Dc) zur B. sowohl yon Metallsalzadditionsyerbb. wie 
yon „inneren Metallkomplexsalzen“ besonders befiihigt sein muB. Denn einmal 
enthalt es bewegliche H-Atome, u. auBerdem ist bei Erhaltung der NII-Gruppen 
Enolisierung niclit moglich, so daB die Nebenyalenz am O yoll zur Geltung kommen 
kiinn. Beispiele sind bekannt. So beschreiben R u h e m a n n  u. S k in neh  (Jouru. 
Chem. Soc. London 53. 550 [1888]) die Yerb. IIgCl2-D c ais tiefyioletten Korper 
(Zers. bei 135°), schreiben allerdings die Fiirljung einer oxydierenden Wrkg. des 
IlgClj zu. In Wirklichkeit liegen beide Komponenten in der Verb. unyeriindert 
vor, sie ist nach 1. zu formnlieren u. zeigt, daB aus farblosen Komponenten ge- 
fiirbte Additionsprodd. entstohen konnen. — Ca z e n e u v e  (Buli. Soc. Chim. Paris
[3] 2 3 . 592. 701 [1900]) hat gefiirbte Salze dargestellt, die sieli allerdings yorn Di- 
plienylcarbazon ableiten, u. die Farbigkeit dem Cliromophor —K : N — zugeschrieben. 
Dem K-Salz gab er Formel II. Bei Annahme eines inneren Komplexsalzes wiirde 
das einen Vierring ergeben, was unwahrscheinlieli ist. Da auBerdem das Tetra- 
phenylcarbazid, CO[NH • N(CjHj),];, zur Salzbildung nicht befahigt ist, darf mau an- 
nehmen, daB nur die II-Atome in Stellung 2 (ygl. I.) durch Metalle ersetzbar sind. 
Bei gleichzeitiger Betiitigung der O-Nebenyalenz wiirde dann ein stabiler Fiinfring 
gebildet. D ie Salze des Dc wiiren also gemaB III. zu formulieren unter eyent. Er- 
bohung der Komplexzahl des Metallatoms durcli Neutralteile. DaB die B. von 
Metallsalzen offenbar nur bei moglichem inneren Valenzausgleich zwisehen Metali 
u. O erfolgtj gelit daraus lieryor, daB das dem Dc analog gebaute Oxalyldiphenyl- 
hydrazin, (—CO • NH - NIIC01I5)2, keine Salze liefert, wahrscheinlicli weil sich an den 
O-Atomen keine Kebenyalenzen betatigen. — Dc ist eiu spezif. Reagenś fiir dic
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Elemente der 2. Hauptgruppe (vgl. Chem.-Ztg. 47. 326; C. 1923. IV. 77). Mit den 
Oxyden oder Chloriden des Hg, Cd, Zn, Mg, Be entstehen yiolette bis rote Schmelzen, 
nicht jedoch mit denen des Ca, Sr, Ba. Aueh in wss.-alkoh. Lsg. werden FSrbungen 
erhalten, dereń Sfiurebesfóndigkeit in der Reihenfolge Hg-Be abnimmt. D ie zu- 
grunde liegenden Yerbb. konnten nicht isoliert werden, wohl aber wurden durch 
Umsetzung in organ. Losungsmm. wohldefinierte Salze erhalten.

I.
C W g. n r ^ N H -N H C 8H6 

^ N H —NHC„H,

Ą H g-

II.
o g .N = N C 0H5 

^ N K —NH CJL

0C / N I I -
UO<-NH-

-NHC,jH-
- n c 0h 6
Me III.

-N H -N C 6H 6

\ __
■NH—NC6H5

C0H5NH—NH— CO 

a H .N H —NH—CO

./X

V.
I "x

- n c 0h 5

CoHsMgBr- •Mg
Br

^"-N H - 
Mercuńdiphenyltncrcuri- 

diphenylcarbazid, (CgH^ • 
Hg • D cIIg (IV., R =  C Ą ) .  

•BrMgCJI, Aus 1 Mol. D c u. 2 MoL 
(CjHjJjHg in Toluol +  
etwas A. (50°, einige Stdn.). 

dunkelgriine Nadeln, im durchfallenden 
in W ., sonst swl. unter Zers. Siiuren u. 

sofort. — Merćuridibenzyhnercuridiphenylcarbazid, (C6H6CH2)2IIg- 
C0H5CH2). Mit (C6H5CH2)2Hg in A. +  etwas Bzl. Dem yorigen

VI.
Mg-

i
Br

Nach Aufkochen mit CH3OH dicbroit. 
Liclit yiolett, Zers. bei ca. 200°, unl. 
Alkalien zers.
DcHg (IV., R
JSlmlich, Zers. bei ca. 150°, sehr zersetzlich. — Cadmiumchloriddiphenylcarbazid, 
CdCL,-4Dc. Aus den Komponenten in w. A ., Fallen mit W . Mkr. gelbgriin 
schillernde Nadeln, F. 150°, Zers. bei ca. 205°, 1. in A., Chlf., Bzl., Toluol. — Di- 
pyńdincadmiumdidiphenylcarbazid, (C5H5N)2-CdDc2 (V., Me =  Cd, X  —  C6H6N). 
Aus 1 g D c, 3 g  Cd(N03)2 u. 2 g  Pyridin in A. (Wasserbad, 20 Stdn.), Verd. mit 
W. Nach Aufkochen mit. CH3OH dichroit. dunkelblaugriine Nadeln, im durch- 
fallenden Licht rubinrot, Zers. unter 100°, unl. in W ., sonst wl. mit kirschroter 
bis yioletter Farbę. Wird yon Siiuren u. Alkalien zers. — Diaąuocadmiumdidi- 
phenylcarbazid, (iraO)2*CdDc2 (V., Me =  Cd, X  =  H20). Aus l g  Dc, 3 g  Cd(N03)2 
u. uberschussigem NH3 in A. (Wasserbad, einige Stdn.), Waschen der Krystalle 
mit verd. NH3 -f- NH4C1. Dem yorigen alinlich. — Cadmiumdidiphenylcarbazid, 
CdDcj (nach V. ohne X). Aus 1 g  D c, 2 g  Cd(N08)2 u. 1 g  Na-Acetat in 50 ccm 
A. (75°, 10 Stdn.), Verd. mit 50 ccm W. Nach Auskochen mit CH3OH dichroit. 
blaugriine Nadeln, Zers. bei ca. 200°, sonst wie die yorigen. — Mit CdCL werden 
stets Cl-haltige Prodd. erhalten. — Zinkdidiplienylcarbazid, ZnDc2. Aus je 1 g  Dc 
u. ZnfCjHj), in 300 ccm Bzl. in II-Atm. (Wasserbad), dann stark einengen. Dunkel- 
griine Nadeln aus A., Zers. beginnt unter 100°, F. 180°, unl. in W., wl. in A., CS2, 
zl. in Aceton, Bzl., 11. in A ., CIIsOH, Chlf. mit roter bis yioletter Farbo. Wird 
von Siiuren zers. — Diaquozinkdidiphenylcarbazid, (H20)2-ZnDc2 (V., Me =  Zn,' 
X =  H20). Aus 1 g D c, 3 g  Zn-Acetat u. 10 ccm Pyridin in 50 ccm A. (Wasser
bad, 2 Stdn.), Verd. mit W. Dichroit. blaugriine Nadeln aus CH3OH, im durch
fallenden Licht kirschrot, F. 178,5° (Zers.), sonst wie die yorige Verb. — Mit MgCL 
wurden mkr. griine Krystalle mit sehr geringer Ausbeute erhalten. — Dimagnesium- 
fobromiddiphenylcarbaziddiathybnagnesiumbromid, Dc(MgBr)2-2C2II6MgBr (VI.). Aus 
Dc in Bzl. u. ath. C2H6MgBr-Lsg. in H-Atm. (Wasserbad, 2 Stdn.). Violette 
Krystalle, zl. in A., wl. in Bzl. W egen groBer Luftempfindlichkeit nicht analysen- 
rein zu erhalten. Zur Ermittlung der Zus. wurde bis zur Gewichtskonstanz an der 

VI. 2. 174
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Luft stehen gclassen, wobei seh.r anniihernd das Gemiscli. Dc -}- 4(MgOHBr -\- 
4H aO) erbalten wurde. — Die Verb. MgOHBr -j- 4 ILO bildet sich . yiclleicht all- 
gemeiu bei der Zer?. von Grignardyerbb. mit W. (Mouatsheftc f. Chemie 45. 115 
bis 132. Sitzuugsber. Akad. W iss. Wien 133. I lb . 115—32.) L in d e n b a u m .

F. Feigl und A. F. Lederer, Beiłrage zur Kenntnis der Beziehungen zioischen 
Atonujruppierung und spezifischer Affinitdt. II. Uber das Diplicnylcarbazon und 
dessen Salze sowie uber das vcrmeintliclie Diphcnglcarbodiazon. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Naehdem in der I. Mitt. gezeigt worden ist, daB gefiirbte innere Komplessalze ent- 
stehen konnen, ohne daB gleichzeitig ein OxydationsprozeB stattfindet, Karin ih den 
gefiirbten Salzen des Diphenylcarbazons (I., abgekiirzt Dco) das Chromophor 
—N—N — unmoglieh die Rolle spielen, die ilirn CAZENEUVE (1. c.) zuweist. Auch 
wiire die starkę Farbyeitiefung von Liehtgelb (Dco) naeh Tiefviolett (Sake) damit 
niclit zu erkliiren. Diesen Salzen muB analog deneu des D c Formel II. ztigeseliriebeii 
werden. Unerkliirt bleiben jedoeh noeh die Salze der Zus. Me2Dco, denen Caze- 
n e u y e  Formel III. (Me —  Cu, Hg) gegeben hat. Sie sollen sieli nacli- Ca z e n e u v e  
(Buli. Soc. Chim. Paria [3] 25. 376 [1901]) in Lsg. (das Cu-Salz in kauf lichem Chlf., 
das Ag-Salz iu verd. A.) unter B. von Diphenylcarbodiazon (IV., abgekiirzt Dci)

L u - o c < g = g g |  m .
N = N C 0Hr, : , - - , 1

Me— Mi
VI. C6H5 VII. C«H5

0 C < N 1 I— N H C jL  .................. Me Me— Me

1V’ V' N r-Ń —Me N —JT— Ag
^ N = N C 0HS 0  N H - N C 0H 6 O C < ,t_  T_ , O C ^ . ^
^ N = N C 0H , 1T N H — NC9H s i i ł

l 8u 5 l0h 5
zers. D ie hoehst widerspruchsyollen Eigenschaften, die von dieser Vcrb.- angcgeben' 
werden, u. der Umstand, daB sie sich niclit durch Osydation von D c oder Dco 
erbalten liiBt, yeranlaBten Vff. zur Nacharbeitung der Cazeneuyesclien Verfi'. Sie 
erhielten dabei eine Verb., die aus Pyridin -}- A. krystallisiert u. dereń Analysen 
nicht- auf- ein Dci, sondern auf ein Dco stimmen. Sie ist aber yerschieden yon dem 
bekannten, aus dem KDco dargestellten Dco. Dieses ist orangerot, unl. in W .,.l. 
in organ. Losungsmm., zers. sich bei 157° unter Gasentw. u. bildet gefiirbte Metall- 
salze, das Isomerc ist weiB, 1. in W . u. organ. Losungsmm., zers. sich bei 164° 
unter Explosion u. bildet keine Metallsalze. Dem neuen Dco wird Forinel V. zu- 
geschrieben, welche keine H-Atome in Stellung 2 besitzt u. dalicr das Unyermogen 
zur Salzbildung gut erkliirt; Die B. von KDco mit KOH • u. die Addition yon 2 Br 
erfolgen offenbar unter Ringaufspaltung. — Fiir die Salze Me2Dco wird nunmelir 
Formel VI. angenommen, der Ersatz beidor II-Atome in Stellung 2 soli die Zersetz
lichkeit erkliiren. Dem wegen groBer Zersetzlichkeit nicht isolierbaren Ag-Salz 
wird Formel VII; gegeben. Diese Auffassung liiBt jetzt auch die Zersetzlichkeit 
der in der I. Mitt. beschriebenen Hg-Salze yerstehen. (Monatshefte f. Chemie 45. 
63—68. Sitzungsber. Akad. W iss. W ien 1 3 3 . I lb . 63—68. W ien, Univ.) LlNDENB:

H. P h. B aud et, D ie Ersetzbarkeit des Ilalogenatoms in 1-Chlor- und 1-Brom- 
2-cyan-d-nUrobenzol. Die Ersetzbarkeit wurde gepriift durch Einwirkenlasscn 
folgender Verbb. auf genanntes Nitrobenzolderiy. (A): CH3ONa, C^S^ONa, C,,H.ftNa, 
m r s, c r 3n j i , ,  a j i . N i h , [Ch ^ n e , o-, p - , m - n u d m ,  c^ n i i -c ą ,
p -C J u N ir ,) , , NIT?■ N il ,  u. C^H^NII■ N If2. D ie Ergebnisse wurden mit analogen 
Verss. von L tj lo fs  (Rec. tray. chim. Pays-Bas. 2 0 .  292 [1901]) iiber 1-Chlor (bezw. 
Br-)2,4-dinitrobenzol (B) u. M a t t a a r  (Rec. tray. chim. Pays-Bas 4 1 . 24; C. 1922.
III. 1221) iiber 1-Chlor (bezw. Br)-2-nitro-4-cyanbenzol (C) yerglichen. Mit CII30Na 
u. CjH6ONa wurde die Tik.-Gesehwindigkeit in A. bezw. CHsOH unter ver- 
scliiedenen Bedihgungen gemessen. Ans den Tabellen des Originals ergibt sich
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folgendes: wird 111 B dic zu Cl o-standige NOj-Gruppe durch CN ersetzt (A) so 
nimmt die Rk.-Geschwindigkeit ab; werden in A die CN u. N 0 2-Gruppe ver- 
tauscht (C), so wird die Geschwindigkeitskonstante um das i9-facbe kleiner. Unter 
ident. Bedingungen wird Cl leichter ersetzt iils Br; mit CII3ONa tritt die Rk. 
leichter ein ais mit C2H5ONa. Zugabe von W . beim Umsatz mit CH30 N a  ver- 
groBcrt die Gescbwindigkeitskonstante, die Znnahme ist beim Cl-Deriv. von A 
groBcr ais beim Br-Deriv. Bei den Ekk. mit C2H6ONa nimmt die Geschwindigkeit 
bei Zugabe von W . ab, u. zwar beim Cl-Deriv. mehr ais bei der Br-Verb. D ie' 
selben VerhJiltnisse wie sio bei 25° gefunden werden, zeigen sieli auch bei 35°. In 
Ergiinzung der Verss. LtJLOFS wurde die Rk.-Geschwindigkeit zwischen B u. 
CHjONa bei 25° in yerschieden starkem CII30 II  gemessen; es ergab sich, daB bei 
25° das Maximum der Geschwindigkeit sehneller ais bei 15° crreicht wird u. daB 
bei dieser Temp. aucli die Abnahme der Rk.-Geschwindigkeit sehneller eintritt. — 
Bzgl. des Umsatzcs von A mit den 3 isomeren Toluidinen wurde gefundeu, daB 
die p-Verb. leichter ais die o-, aber schwerer ais die m-Verb. reagiert.

V e rsu ch e . l-Chlor-2-cyanbenzol, Darst. nach SaNDMEYEH aus o-Chloraniliu; 
aus A. Nadeln, F. 42°. — l-Chlor-2-cyan-4-nitrobenzal (A), durch 20-std. Stehen von 
15 g des vorigen in 100 ccm absol. HNOs; aus A. Nadeln, F. 108—109°. — 
o-Brombcnzonitril aus A. oder PAe., F. 56°. — l-Brom-2-cyan-4-nitrobenzol, aus A. 
F. 121°. Sowohl das Cl- ais auch das Br-Deriv. erzeugen Hautjucken. — 1-Mcth- 
oxy-2-cyan-d-nilrobenzol, C8H0O3N2, aus CH3OH F. 130°; wl. in A ., CH30 II , PAe, 
u. A., 11. in Chlf., Aceton, Bzl. — l-Athoxy-2-cyan-4-nitrobenzol, C0H8O3N j, aus A. 
danach aus PAe. Nadęln, F. 101°; Loslichkeit wie bei vorigem. — 2-Cyan-4-nitro- 
diphenylather, C13H80 3N 2, aus A C8H5ONa; aus A. F. 96°. — l-Amino-2-cyan-
4-nitrobenzol, C;H -02N3, aus li. W . gelbe Nadeln, F. 209°, wl. in k. W . u. A ., 11. 
in Aceton, Chlf., Bzl. — l-Methylamino-2-cyan-4-niłrobenzol, C8H70 2N3, aus A. 
gelbe Krystalle, F. 187°; wl. in k., 11. in li. A., Aceton, Chlf., Bzl. Der Vergleich 
der Umsetzung mit Deriv. C zeigt, daB die Beweglichkeit desHalogens groBer ist, 
wenn dic NOa-Gruppe o-standig zum Halogen ist. — L-Mctkylnitranńno-2-cyan-
4,6-dinitrobenzol, entsteht durch vorsichtiges Eintragen des vorigeu in konz. H N 03, 
wobei anfangs blaue, dann grime u. schlieBlich gelbbraune Lsg. entsteht. Aus A. 
Krystalle mit F. 100°; 1. in h. A., k. Chlf. u. Bzl., 11. in Aceton. — 1-Ałhylamino- 
2-cyan-4-nitrobcnzol, C0H0O.,N3, aus A. gelbe Tafelchen, F. 144°; wl. in sd. W . u. 
PAe. sowie k. Chlf. u. Bzl., 11. in Aceton; C2H5NHa reagiert schwerer ais CH3NH2.
— l-Ałhylnitramino-2-cyan-4,6-dinitrobenzol, aus Chlf. F. 89°. — l-Diinethylamino- 
2-cyan-4-nitrobenzol, CjIIjNjOj, aus A. gelbe Nadeln, F. 110°. (CH3)2NH setzt sich 
mit A schwerer um ais CH3NH2. Durch Einw. von konz. H N 03 entsteht auch 
hier das vorher erwahnte l-Methylnitraminoderiv. — 2-Cyan-4-nitrodiplienylamiii, 
ClsH0OsNs , aus A. F. 172°. — Erliitzen von A mit o-Toluidin (6 Stdn. auf 220") 
ergab das uuyeranderte Ausgangsmaterial. — 2-Oyan-4-nitro-3'-methyldiphenylamin, 
CuH10O2N3, aus A -f- m-Toluidin durch 3-std. Erhitzen auf 150° (in alkoh. Lsg.); 
aus A. gelbe Nadeln; swl. in W., 1. in w. A. u. PAe., 11. in w. Bzl., Chlf., Aceton.
— 2-Cijan-4-nitro-4'-methyldiphenylamin, C14H10O2N3, aus p-Toluidin (G Stdn. bei 
150° erhitzt); aus A. gelbe Nadeln, F. 218°; Loslichkeit wie voriges. — C jH N H -C H , 
wirkte auf A bei 6-std. Erhitzen auf 220° nicht ein. — 2-Oyan-4-nitro-4r-amido- 
iiphmylamin, C13H10O2N 4, aus A. duukel orangerote Nadeln, F. 204°; Chlorhydrat 
gelb. — 2-Cyan-4-nitrophenylhydrazin, aus W . orangerote Nadeln, F. 250°, 11. in 
verd. NaOH, Lsg. dunkelrot; die Base ist hieraus ohne Verandei-ung abscheidbar.
— Benzal-2-cyan-4-nitrophenylhydrazon, C^H^OjN,, aus vorigem in w. CH3C 00II -)- 
CjHjCHO; aus Bzl. gelbe Krystalle, F. 206°, bei 172° rot werdend; wird durch 
Zugabe von Alkali dunkelrot. Das 2-Cyan-4-nitrophenylhydrazin konnte unter den 
verachiedensten Bedingungen nicht mit Aceton zur Rk. gebraclit werden. Bei

174 *
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Einw. von CHaCOOH u. Aectanhydrid wurden dic aclion vou BORSCHE (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 5 4 . 660; C. 1 9 2 1 . I. 860) bcschriebenen Mono- u. Diaceiylderiw . er- 
halten, 11. in NH4OH mit gelber, in verd. NaOH mit dunkelroter Farbę. Uber- 
leiten yon NH3 tiber die Acetylyerb. bewirkte keine Gewichtszunabme. — Cyan ■
4-nitrohydrazobenzol, C13H 10OsN 4, aus C0H6NHNH2 -f- A in alkoli. Lsg. (6 Stdn. 
bei 135°); aus A. rote Krystalle, F. 236°; durch Erhitzen mit gelbem HgO findet 
Osydation zur Azoyerb. statt: rote Nadeln aus A. Bei B. des Hydrazobenzolderiy. 
wird ein Teil des C6H5NHNH2 gespalteu in N2 u. C0H6. (Rec. trav. ebim. Pays- 
Bas 4 3 . 707—26. Leiden, Univ.) H a b e b l a n d .

Karl Bronner, W alfried Seeger und Stephanie Dittrich, Zur Eenntnis 
der Diacylaminc. I. Aus friilieren Arbeiten u. den nachfolgend besehriebenen Versa. 
folgt, daB Diacylaminc mit prim. Hydrazinen 1^,4-Triazole, mit sek. a. Hydrazinen 
Hydrazidine u. mit aromat. Aminen Amidinc liefern. Sie reagieren demnaeh ganz 
wie Nitrile, u. es konnte scbeinen, daB den Rkk. Spaltung der Diacylaminc in 
Nitril u. Siiuro yorausginge. Das ist nicht der Fali, denn Diacylamine reagieren 
schon unter YerhSltnissen (niedrigc Temp.), unter denen mit Nitrilen keine Rk. er- 
fo lg t Sie lassen sich demnaeh, obwolil die B. yon Hydrazidinen u. Amidinen 
quantitativ hinter der nur acylierenden Wrkg. auf die betreffenden Basen stark 
zuriicktritt, den Imidchloriden u. IminoSthern an die Seite stelien, was auch in den 
Formeln zum Ausdruck kommt, wenn man die Diacylamine mit M u m m , H e sse  u . 
V o l q u a b t z  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 8 . 379; C. 1915 . I. 786) ais O-acylierte Verbb. 
auffaBt:

R-C-Cl R -C -O -A lkyl R -C-O -A cyl
NH NH NH

Dic Umsetzungcn yerlaufen dann wie folgt:
1. R -C (:N H )-0 -C 0 -R  +  H ,N -R ' =  R-CO-OH +  R-C(: NH)-NH-R',

2. R -C (:N II)-0 -C 0-R  +  H ^ -N R H "  =  R-CO-OH +  R • C (: N H )• N H • NR'R",
3. R -C (:N H )-0 -C 0-R  +  ILN-NH R' =  R-CO-OH +  R-C(: NH)-NH-NHR', 

R-C(:NH )-NH -NIIR' +  R -C (:N H )-0-C 0-R  =  R-CO-OH +  NH3 +  R-C : N-N-.R'
Ń = : C - R

E in w . y o n  a. M e th y lp h e n y lh y d r a z in  a u f  D ia c e ta m id . (Von Walfried 
Seeger.) Erhitzt man mol. Mengen der Komponenten in 10%ig- Essigsaure 24 Stdn. 
auf dem Wasserbad u. fraktioniert im Yakuum, so erhiłlt man unter 13—17 mm dic 
Hauptfraktion bei 160—185° ais gelbbraune, ziihfl. M., die hauptsachlich aus Acetyl- 
mełhylphenylhydrazin besteht, gebildet nach der Gleichung:
(CH3)(C6H6)N -N H 2 +  (CII3C0)sNH =  (CHa) (C„H6)N • NH ■ COCHs +  CH3CONHs.

Um das Hydrazidin zu isolieren, wird die 2th. Lsg. der Fraktion, durch Kry- 
stallisieren bei niederer Temp. yon der Ilauptmenge A cetyh n eth ylp h en ylh yd razin  
befreit, mit wasserfreier Oxalsaure ycrsetzt. Das ausfallende Oxalat, c uh 160 4n  Sr 
bildet aus A. +  A. ein rotlichweiBes krystallin. Pulyer, F. 129— 130°, sil. in W. u. 
A. mit saurer Rk. — Methylphenylatlumylhydrazidin, CH3-C(: NH)-NH-N(CaH6)(CH3). 
Aus dem Osalat mit Ba(OH)2. Nadeln aus PAe., F. 83—84°, zl. in W., sil. in A., 
A., Bzl. Wird yon KM n04 sofort oxydiert. Fśirbung mit Cr03 blutrot. Bestiłndig  
gegen h. konz. HC1 u. sd. Fehlingsche Lsg. — Pikrat, C15IIlaO7N0. Gelbe Nadeln 
aus yerd. A., F. 158— 159°. — Dibenzoyhcrb., C23H210 3N8. Pulyer aus yerd. A.,
F. 148—149°. — Jodmełhylał, C10H16N3J. Nadelchen, F. 210° (Zers.). — Ausbeute  
an Base nur 7%- Ibre KonsL folgt daraus, daB sie sich auch erstens aus CH3CN, 
zweitens aus CH3-C(: NH)-OC2H,; u. Methylphenylhydrazin gewinnen laBt, iibrigens 
auch nicht mit besseren Ausbeuten.

E in w . v o n  D ib e n z a m id  a u f  arom at. A m in ę . (Yon Stephanie Dittrich.) 
Mol. Mengen Dibenzamid u. Anilinchlorhydrat werden 1 Stde. auf 140—160° er-
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hitzt. A. entzieht- dem Prod. BenzoesSure. Der Riicketand wird mit k. W . aus- 
gezogen. Ungel. bleibt ein Gemisch von Benzamid u. Benzanilid, die w ie folgt 
entstanden sein diirften:

(C8H6CO),NH +  C0H6N H 2, HC1 =  HC1 +  C,H6CONH2 +  C0H5CONHC6H5.
Aus der wss. Lsg. fiillt NH3 das bekannte Phenylbenzenylamidin, C(1H6-C(: NIT)- 

NH• C0IIrj. Aus verd. A., F. 113,5°. Ausbeute 10—20°/0. — Chlorhydrat, C13H l2Ns, 
HC1. F. 221°, 11. in W . u. A. — Chlorplatinat> (C13H1SN2, HC1)2, PtCl4. Nadeln 
aus A. — Mit Metliylanilinclilorhydrat konnte eine analoge Yerb. nieht erhalten 
werden. — Das ebenfalls bekannte Diphenylbenzenylamidin, CJIj-CO NH)'N(C0H,)2, 
entsteht aus Dibenzamid u. Diphenylaminehlorliydrat (160—170°, l 1/, Stdn.). Die 
wss. Lsg. gibt mit NH3 eine weiBe, bald errstarrende Emulsion. Aus Lg., F. 112°, 
starkę B ase, fiirbt Lackmus blau u. zieht C 02 an. (Monatshefte f. Chemie 45. 69 
bis 86. Sitzungsbcr. Akad. W iss. Wien 133. I lb . 69—86. Innsbruck, Univ.) LlNDENB.

Mario Passerini, Reakłion zwischen Pernitrosocamplier und Kaliumcyanid. 
VorlSufige Mitteilung des Vfs. uber ein von ihm dargestelltes Addititionsprod. von
1 Mol. Pernitrosocampher mit 1 Mol. KCN. In dem resultierenden K-Salz ist K 
gegen Ag u. Cu austauschbar. Durch Einw. von Mineralsiiuren erfolgt in den 
sonst ziemlich bestiindigen Salzen Umlagerung unter Gasentw. Die neue Substanz 
schm. bei 207—208°. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 110. Florenz, 
Istit. di Studi sup.) Z a n  DER.

Hans Lieb und Daniel Schwarzl, Uber dic Elemisaure aus Manila-Elemi 
ltarz. Das aus Canarium cotnmune stammende Harz M anila-Elemi „weich“ besteht 
nach T sc iiir c h  aus 20—25% ather. Ole, 20—25% Amyrin, 30—35% Maneleresen,
5—6% u- u. 8—10% ^-Elemisaure. Der gut krystallisierten u-Elemisaure, F. 215°, 
haben TsCHIKCH u. C r e m e r  (Arch. der Pharm. 240. 298 [1902J die Formel. 
C3JII560 1 gegeben, walircnd die /?-Siiure ein hochst zweifelhaftes Prod. ist. Vft". 
haben es wahrscheinlich gemacht, daB sie nur ein Yerliarzungs- oder Umwand- 
lungsprod. der «-Saure ist. Fiir letztere leiten Vff. aus zahlreichen Analysen, der 
Titration, Mol.-Gew.-Best. in Campher, ferner aus den Analysen einiger Salze die 
Formel C27H420 3 ab. Acetyl- u. Benzoylverbb. konnten nicht gewonnen werden, 
die von T s c i i i r c h  u. C r e m e r  beschriebenen Prodd. sind wahrscheinlich unreine 
Saure gewesen. Dagegen wurde durch Osydation mit Cr03 eine gut krystallisierte, 
um 2 II iirmere Saure erhalten, woraus geschlossen wird, daB die «-Elemisaure 
eine Oxycarbonsaure mit sek. OH-Gruppe u. das Oxydationsprod. eine Kctocarbon- 
siure ist, obwohl die Ketonnatur nicht bewiesen werden konnte. Erstere wird 
daher jetzt Elemolsaure, letztere Elemonsaurc genannt. — Andere Oxydationsmittel 
liefern nur amorphe Prodd. Mit H N 03 entsteht — im Gcgensatz zu T s c h i r c h  
». C rem er , welche eine N-freie Siiure enthalten haben wollen — eine N-haltige 
Xitrosaure, dereń Formel noch ungewiB ist. — Elemol- u. Elemonsaure absorbieren 
Br in Chlf., das Br wird jcdoch ais HBr wieder abgespalten, u. die Rk.-Prodd. 
sind amorph.

Elemolsaure, C27H420 3. Das Harz wird in A. gel., das Filtrat mit Dampf dest., 
<ler Riickstand in Bzl. gel. u. mit 2%ig. NaOH ausgeschiittelt. D ie alkal. Lsg. 
wird mit HC1 gefiillt u. die getroeknetcn Sauren melirfach aus 90—96%ig- A. um- 
krystallisiert. Ausbeute 5—7%. F. 215°, sil. in A., Chlf., Bzl., weniger in A., 
Aceton, Eg., Essigester. [«]D10 =  — 24,48° in A. (gegen nur — 14°50'50" nach 
Tschirch  u . Cr e m e r !). — K -Salz, C2!H410 3K, 5H sO. Nadeln aus verd. KOH, 11. 
111 °rgan. Losungsmm. W ird von reinem W; sofort hydrolysiert. — Na-Salz, 

!̂?H410 3Na, 5H aO. — Ag-Salz, C^II^OjAg. Aus dem K-Salz in A. mit A gN 03. 
Nadeln aus Chlf., swl. in A., A., zl. in Bzl., U. in Chlf. — Mełhylesłer, C28H4łO,. 
Aus dem Ag-Salz mit sd. CH3J. Glasige M., meist 11. Nicht ganz rein erhalten. — 
Elemonsaure, Cs;H40Os. Aus Elemolsaure mit Cr03 in Eg. (Wasserbad, % Stde.),
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EingieBen in W . Nadeln aus Eg., F. 274°, \vl. auBer in Clilf. [a ]D13 —  — 67,13°. — 
Na-Sate, C27H80OsNa, 7H 20 . Nadeln aus verd. NaOH. — Saure G21i / 25O,0AT3 (V). 
Aus Elemolsiiure mit H N 03 (D. 1,4°) auf dem Wasserbad, EingieBen in W . Gelbe 
Floeken aus A., Zers. bei 175°, 1. in A., CHaOH, Aceton, Chlf., Essigester, sonst 
swl. D ie alkal. Lsgg. sind tiefrot. — Ag-Salz, C21H23Oi0N3Ag2 {?). Rotbraun, 
amorph, unl. in A., Clilf. (Monatshefte f. Chemie 45. 51—61. Sitzungsber. Akad. 
Wiss. W ien 133. I lb . 51—62. Graz, Univ.) Lindenbaum.

Richard Anschutz und Alfred Hilbert, Uber die Mnwirkwng von Salpeter- 
saure au f cc,ce-Diphenylathylen und a,u-Di-p-tolylath,ylen (II.). (I. vgl. Ber. Dtsch.
Chem. Ges. 54. 1854; C. 1923. III. 1466.) A uf Grund der ihncn friiher cut- 
gangenen Arbeit von K onowalow  u. jATZEWITSCn (Journ. lluss. Pliys.-Chem. 
Ges. 37. 542; C. 1905. II. 824) haben Vff. nach dereń Verf. (mit Zn -f- Eg.) dic 
Red. yon u,u-Diphenyl-fl-nitroathylalkóhol wiederholt u. an u,cc-Diplicnylnitroathylen, 
C,H.-ONa u. CH3-ONa, angelagert. Es -wurde ferner die Einw. von H N 03 auf 
a.u-IA-p-tolyldthan  u. a,cc-Di-p-tolyluthen untersucht. Aus den Prodd. konnte nur 
u,C(-Di-p-tolylnitroathylen isoliert werden, das sich auch leicht mit G U j-O N a ver- 
bindet. D ic in p-Stellung befindlichen CII3-Gruppen scheinen insofern EinfluB zu 
iiben, ais das erwartetc 1. Prod. der Rk., «,eć-Di-p-tolyl-|9-nitroathylalkohol, viel 
leicliter ais die Diplienylyerb. HjO abspaltet.

V e r su c h e . Bei Red. von a,Ci-Dipliemjl-fi-nitroathylalkohol mit Zn u. Eg. ent
steht zwar, wie von K o n o w a l o w  u. J a t z e w it s c h  angegeben, die entsprechende 
Aminorerb. (F. 110°, des Clilorhydrats 191°), mit SnCl2 hingegen Benzophcnon 
neben CH3-NII2. — [a,cc-Diphenyl-fi-nitroiithyT]-me{hylather, a,a-Diphenyl-u-meth- 
oxy-fi-nitroathan, C10H I6O3N =  (C6lI 5)2C(0CII3)-CH2-N0.i , aus dem Diplienylnitro- 
iithylen u. CIIj-ONa langsamer ais das yon K o n o w a l o w  u . J a t z e w it s c h  bereits 
hergestellte Prod. mit CsHs*ONa entstehend, Krystalle (aus A.), F. 139°, 11. in Clilf.. 
weniger 1. in Essigester, CH40  u. Bzl., swl. in PAe. — a,a-Di-p-tolyl-f}-brom- 
ałhylen, fl,fi-Di-p-tolylvinylbromid, C10II15Br, aus «,«-Di-p-tolyliithylen durcli Br in 
CS2 unter Kulilung, Kp.20 210°, in Vorlage erstarrend. — a,cc-Di-p-tolyl-fi-mtro- 
athylen, C^H^OjN, F. 116°, gibt mit H2Cr04 in Eg. Di-p-tolyłketon, F. 93°, Kp.4J 176 
bis 180°. — a,u-D i-p4olyl-u-atlioxy-fi-nitroathan, C18H210 3N , F. 95°. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57. 1697—1700. Bonn, Uniy.) S pie g e l .

G. S p a c u , Bcitrag zur Unłersuchung der Struktur des Benzidins. Bcnzidiu- 
ammine. I. Mitteilung. Vf. stiitzt dic Hypothese yon K a u f l e r  (LlEBIGs Ann.

351. 151. [1907]), nacli der das Benzidin nebenstehendc 
Konst. liat, worin die Amidogruppen einander moglichst 
nalie sind, dadurch, daB es leicht gelingt, Komplexsalze 
zwisehen Metallsalzen u. Benzidin, Benzidinammine, her- 
zustellen, dereń Konst. den Athylenamminen entspricht. — 
Bei gewohnlicher Temp. werden die alkoh. Salzlsgg. mit 

der alkoh. Benzidinlsg. yermischt, was sofort zur B. der Benzidinammine fiilirt. 
\CoBzd] (N 03).> pfirsichrote Krystalle, an der Luft u. im Liclit bcstiindig, unl. in 
CH3OII, A., A., Aceton, Chlf., Bzl., Toluol etc. In W . wird Benzidin abgespalteu. 
In Mineralsiiuren, auch in yerd. lost es sich unter Zers. [CoB~d]Gl> ultramarinblaue 
Ivr}rstalle werden mit A. gewasclien u. auf Ton im Vakuum ' getrocknct. An der 
Luft u. im Liclit bcstiindig, unl. in organ. Losungsmm. In W . entsteht unter Ab- 
spaltnng yon Benzidin eine rosa Lsg., welclie Rkk. auf Co- u. Cl-Ionen gibt. In 
Mineralsauren lost es sich unter Zers. [CuBzd] (ATOs)s -IL O  dunkelbraunes, metali, 
gliinzendes Pulver, an der Luft bestiindig, unl. in W . u. organ. Losungsmm. Selbst 
in verd. Mineralsauren lost es sich beim Erhitzen schwer, indem es sich zers. 
Beim trocknón Erhitzen im Reagensglas yerbrennt es schnell. [CuBzd]CL bat 
iihnliche Eigenscliaften wie das N itrat, brennt jedoch nieht beim Erhitzen.
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[HgBzd\CL weiB-gelblichcs kryatallin. Pulyer, bcstiindig an der Luft, iinl. in W . 
u. organ. Losungsmm., 1. nur in Sśiureu unter Zers. [N iB zdilL0){\C L• If2O griin, 
krystallin., an der Luft u. im Licht bcstiindig, unl. in organ. Losungsmm., in W . 
lost es sieli beim Erwiirmen unter Benzidinabspaltung. [NiBzd.^TL^O),,] (N 03).2 dunkel- 
griine Krystalle, bestiindig an der Luft u. im Licht, unl. in organ. Losungsmm., 
beim Erwiirmen in W . Benzidinabspaltung. [NiBzd.,]{]\TOa\  griin, mit fihnlichen 
Eigenschafteu wic das yorhcr beschriebenc koordinatiy gesiitt. Nitrat. [ZnBzd,,] ■ 
(N O ^ -R .O  weiB, krystallin., bestiindig, unl. in W. u. organ. Losungsmm., zers. sich 
in Mineralsiiuren. Beim Erhitzen yerbrennt es sclmcll. [Z iiBzd^iN O ^  mit iihnlichen 
Eigenschafteu wie das wasserhaltige Salz. [CdBzd.jjiNO,)., weiB, krystallin., be- 
stiindig, unl. in W . u. organ. Losungsmm., in verd. Mineralsiiuren unter Zers. 1. 
Im Beagensglas erhitzt yerbrennt es. [MgBzd3}Cli -61  LżO weiBe, prismat. Krystalit' 
werden im Licht braun, an der Luft bestiindig, beim Erwiirmen in W. unter Zers.
1., sl. in A. in der Kiilte, in der Wiirme yeriindert es sich. In Mineralsiiuren u. 
Essigsiiure unter Zers. 1. [/IIBzd^Cl^-SH^O weiB, krystallin., scliwer filtrierbar, 
aii der Luft bestiindig, unl. in W . u. organ. Losungsmm., sl. in yerd. Mineral
siiuren unter Zera. [CrBzćL^CL, blaBgriine Krystalle; welche bei liingcrcr Bcruhrung 
mit der Mutterląuge dunkler werden, oline ihre chem. Zus. zu iindem. Die Eigen- 
schaften sind iihnlich wie bei dem Al-Salz. [FeBzd3]Cl3-2ILO , bcigefarben, an 
der Luft bestiindig, yeriindert sich im Licht, unl. in W. u. organ. Losungsmm. 
Alle Verbb. wurden analysiert, Bcnzidin wurde nach R a s c u ig  (Ztsclir. f. angew. 
Cli. 1903. 617) durcli Fallung mit H2SO., bestimmt. Alle Konstitutionsformeln sind 
im Original auch riiumlich gczeichnet. (Bulet Societat de §tiinte din Cluj 2. 187 
bis 210. Cluj, Uniy. Sep. v. Vf.) J o s e p h y .

Mario Passerini, tlber Isonitrile. X. Reaktion der aromatischen Isonitrile 
mil Naphtholeu und Phenolen. (IX. vgl. S. 2144.) W ie ^9-Naphthol (vgl. S. 467) 
regiert auch 2,7-DioxynapJithalin mit 2 Mol. Phenylisonitril unter B. eines Konden- 
sationsprod., das ais Dicinil des 2,7-Dioxy-l-naphthylglyoxals (i!) zu betraehten ist. 
Dic geringe Loslichkeit dieser Verb. wird dafiir yerantwortlich gemacht, daB dic 
entsprccliende Substitution ain zweiten, einer OH-Gruppe benachbarten a-C  aus- 
bleibt. Die Verb. liefert leiclit ein Dibenzoylderiy. u. bei Einw. von C„H--NH. 
KIL das entsprechende Diphcnylliydrazon, bei Hydrolyse mit Alkalien das Lacton 
der 2,7-Dioxy-l-naphthylglyoxylsdurc (II.), das durch 1LO. in eme um 1 C armere, 
ais 2,7-Dioxynaphthalin-l-carbo)isaure (III.) angesproehene Siiure ubergeht. Die Rk.' 
liiBt sich auch auf andere aromat. Isonitrile ausdehnen. So eutsteht aus p-Isonitril- 
azobenzol u. .j-Naplithol das Dibenzolazoanil des 2-Oxy-l-napW ujlglyoxals (IY.) das

H-C0-N

HO—,
OH

C0H=- X : X - C 0H4.N  N -C 6Hr N : N-C0H, HsCa-N. X-C0H5
" - JL

C— C H  

|< jS<>H

mit C0H5-N H -XH S das gleiche Diplienylhydrazon liefert w ie das Kondensationsprod. 
mit Phenylisonitril. Auch Phenole reagieren mit Isonitrilen anscheinend in analoger 
Weise. Aus den Einwirkungsprodd. yon Phenylisonitril auf liesorcin u. Thymol 
konnten einheitliche Substanzen zwar niclit gewonnen werden, aus denjenigen auf 
Phmol aber in geringer Menge eiue Verb., die nach ihrer Zus. u. wegen B. des
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o-Oxyphenylglyoxaldiphenylhydrazons (vgl. S t Or m e r , L ie b ig s  Ann. 3 1 3 . 97; C. 1 9 0 0 .
II. 1079) ais Dianil dieses Glyosals (V.) betrachtet werden muB. — Den Vcrlauf 
der Rk. stellt Vf. sich so vor, daB zuniiclist 1 Mol. C6H6-NC sich an das o-a-C  
des ^?-Oxynaphthalins anlagert, das zweite dann mit der so gebildeten CH-Gruppe 
reagiert.

Y e r s u c h s te i l .  D ianil des 2,7-Dioxy-l-naphtliylglyoxals, C24H 180 2N2 (I.), fast 
farbloso Nadeln (aus Bzl.), F. 174—176°. Dibenzoylderw., C38IIao0 4N2, orange- 
rot (aus h. A.), F. 154—156° (Zers.). — Diphenylhydrazon des 2,7-Dioxy-l-naphthyl- 
glyoxals, C24H20O2N4, orangegelb (aus Bzl.), F. 220° (Zers.). — 2,7-Dioxy-l-naphtliyl- 
glyoxylsaurelacton, C12H80 4 (II.), gelbe Krystalle (aus Aceton), Zers. 280—282°, von 
deutlich saurer Rk. — 2,7-Dioxynaphthalin-l-carbonsaure, Cn H80 4 (III.), selwach  
strohgelbc Prismen (aus Clilf.), F. 275°. — Dibenzolazoanil des 2-0xy-l-naphthyl- 
glyoxals, C36H2()ON8 (IV.), dunkelrote Krystalle (aus Chlf.), F. 263°, 1. in Chlf. u. 
Bzl., unl. in A. — D ianil des o-Oxyphenylglyoxals, C20H i6ON2 (V.), gelbe Krystalle 
(aus Bzl.), F. 150—152°, zll. in organ. Losungsmm. (Gazz. chim. ital. 5 4 . 633—40. 
Firenze, R. Ist. di Studi sup.) S p ie g e l .

A. W indaus, Uber einige Derwate des ac.-Tetrahydro-{3-naphthylamin$. Diese 
D eriw . interessierten wegen der Tatsache, daB beim Abbau des Colchicins Deriyy. 
eines partiell hydrierten ^-Naphtliylamins erhalten werden (vgl. S. 2164).

I. Mit 0 . D alm er und H . S ch reiterer, Derivate des 2-Amino-7-oxynaphthaliris. 
Bei Red. dieser Verb. mit N a u. CjHj, ■ OH entstehen 2-Amino-7-oxy-l,2,3,4-tctra- 
hydronaplitlialin u. -5,6,7,8-tetrahydronaphthalin, von denen nur das erste in yerd. 
NaOH 1. ist, ais Nebenprod., augeuseheinlich dureh Abspaltung von W. ein 
a r .- 2  - Aminodihydronaphthalin. 2  - Amino - 7 - oxy - 1 ,2 ,3 ,4  - tetrahydronaplithalin, 
Ci0H ,3ON (I.), Nadeln (aus vcrd. A.), F. 168,5°, U. in A., wl. in W . u. A., ziemlich 
licht- u. luftbestiindig. Clilorhydrat, F. 166,5°. P ikrat, F. nach Sinterri 205® 
(Dunkelfiirbung). N-Acełylderiv., derbe Krystalle (aus wss. CH40), F. 195°, 11. in A. 
u. KOH, wl. in W . u. A. Dibenzoylderiv., fcine Nadeln (aus A.), F. nach Sintern 
174°. — 2-Amino-7-oxy-6,8-dibrom-l^,3,<t-teirahydronaphthalin, C10H u ONBr2, Dunkel- 
fSrbung von 215° an, F. ca. 251° (Zers.), fast unl. in organ. Losungsmm. Brom- 
hydrat, haarfeine Nadeln (aus abs. A.), F. 284°, 11. in W . u. A., wl. in Eg., unl. in 
A. Diacełtjldeiin., F. 187°. — Mononitro-2-amino-7-oxy-lfi,3,d-tclrahydronaphthalin, 

.C 10H12O3N2, entsteiit neben dcm folgenden bei Eintropfen von IIN 03 (D. 1,405) in 
Eg. in dic Eg.-Lsg. der Aminoverb.; sein Nitrat (liellgelb) krystallisiert alsbald aus, 
das der Dinitroyerb. (braungelb) aus der Mutterlauge erst allmiihlich. Zinnoberrotcs 
Pulver, F. 236° (Zers.), fast unl. in W . u. organ. Losungsmm., 1. in N H 4(OH) u. 
verd. Siiuren. Clilorhydrat, hellgelbe Niidelcben (aus wss. HC1), Zers. unter Scliwarz- 
fiirbung 260—310°, 11. in W ., wl. in absol. A. u. konz. HC1. Diacetylderiv., blafi- 
gelb, F. 178°, 11. in A., swl. in W. u. A. — 6,8(f)-Dinitro-2-amino-7-oxy-l£,3,l-tctra- 
hydronaphthalin, C10H,,O5N3, gelbrotes Pulyer, F. 243° (starkę Zers.). Chlorhydrat, 
braungelbe NSdelchen, Zers. bei raschem Erhitzen 220—290°. Diacctylderiv., 
brSunlieligelb, F. 193° (scliwache Zers.). — 2 -Amino-7-oxy-5,6,7,8-tetrahydrcmaphthalin, 
C10H13ON (H ), F. 141,5°, Kp.I2i5 200—210°, 11. in A. u. yerd. Siiuren, unl. in PAc.f

W . u. verd. Alkalien, geruchlos, an Luft ziemlich unbestiindig. HCl-Salz, F. 236”. 
Pikrat, dunkelgelbe Nadeln, F. 181°. — ar.-2-Aminodihydronaphthalin, C10Hn^T; 
F. 53°, Kp.14 150—155°, 11. in A. u. A., 1. in PAe. Pikrat, rotgelbe N iidelcheu,

CH CH,
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P. 194° (Zers.), U. 111 W . u. A. — Dibromid des uorigen, C10H nNBr2, aus dessen 
absol.-alkoh. Lsg. durch in absol. A. gcl. Br bei 0°, Nadeln (aus verd. A.), P. 62(l.

II. Mit 0 . Dalmer und H. Hupe, D erwate des 2-A>nino-7-methoxynaphthalins.
2-Amino-7-methoxynaphtbalin, nach dem Yerf. von B u ch erer  aus dem Mono- 
methyliither des 2,7-Dioxyuaphthalins erlialten, lieferto bei Eed. nach B amuerger  
die beiden moglichen Tetrahydroderiw. D ie aus der salzsauren Lsg. nach Ab- 
blasen des C6Hn (OH) mit'Wasserdampf durch NaOH abgeschiedenen Basen wurden 
in A. aufgenommen, die iith. Lsg. nach Trocknen mit Na»S04 mit C 02 behandelt, 
wobei sich das Carbonat (oder Carbaminat) der l,2,3,4-Tetrahydroverb. ausschied, 
das 5,6,7,8-Tetrahydroderiy. in Lsg. blieb. 2-Amino-7-rnethoxy-l£,3,4-tetrahydro- 
naphthalin, Cn H150N , wasserlielle, an Luft begierig C 02 anzieliende PI., Ivp.,6 200° 
(Badtemp.) Geht durch H J leicht in die entsprechende Oxyverb. iiber. HCl-Salz, 
Bliittchen (aus konz. HC1), P. 213°. Pikrat, tiefgelbe Nadeln, Zers. nach Sintern 
gegen 212°. Pikrolonat, orangefarben, Zers. gegen 252°. — 2-Amino-7-methoxy- 
5,6,7,8-tetrahydronaphihalin. Es wird ais nicht ganz sicher betrachtet, ob die bei 
Behandlung mit C 02 im A. verbliebene Base ganz frei von obigem Isomeren war. 
Deshalb nur kurze Beschreibung der Salze (Chlorhydrat, Bliittchen, P. 225°: Pikrat, 
gelbe Nadeln, P. 183° [Zers.]) u. des N-Acetyldcriv., Nadeln, F. 93°. — 2-Oxy- 
7-methoxy-l^,3,4-tetrahydronaphthalin, Cn H ,40 2, durch katalyt. Red. von 2-Oxy-
7-methoxynaphthalin, Nadeln (aus PAe.), P. 71°, 11. in A., Essigester, A., wl. in W. 
u. NaOII.

III. Mit 0 . Dalmer und H. Kocher, D erwate des 2,7-Diaminonaphthalins.
2.7-Diaminoiiaphthalin, aus der Dioxyverb. nach B u c h e r e r , F. nach Krystallisation 
aus W. 158°. D ipikrat, goldgelbe Nadeln, F. 210°. D iaeetylderw ., Cu H 140 2N, 
Bliittchen (aus verd. Essigsaure), P. 261°. Dibenzoylderiv., Nadelchen, F. 267°. —
2.7-Diamino-l£,3,4-tetrahydronaphthalin, C10H14N2, durch Red. nach B am berger , 
aus iith. Lsg. durch C 02 gefiillt, F. gegen 60°, Kp.20 162°, 11. in A., Aceton, Essig
ester, wl. in W ., swl. in PAe. Chlorhydrat, Nadelbuschel (aus konz. HC1), F. gegen 
360° (Zers.), 1). in W ., ’ wl. in A. u. konz. HCI, unl. in A. Diaeetylderw., rhomb. 
Bliittchen (aus verd. A.), F. 203°. Dibenzoylderw., Nadelbuschel, P. 255°. Das 
Chlorhydrat gibt mit H N 02 das Salz des 2 - A m ino-7-oxy-l,2,3,4-tetrahydro- 
naphthylamins.

IV. Derivate des 2 ,6  - Dioxynaphthalins. Monomethylather des 2 ,6  - Dioxy-
naphthalins, Cu II10O2, entsprechend den Angaben von O. F is c h e r  u. H am m er- 
s c h m i d t  (Journ. f. prakt. Cli. [2] 94. 24; C. 1916. n .  810) fur die 2,7-Verb. lier- 
gestellt, Bliittchen (aus verd. A.), F. 136— 137°, im Vakuum unzers. dest., 11. in A.
11. A., zwl. in W . — 2-A'niino-6-mcthoxynaphthalin, Cu H u ON, aus dem vorigen 
nach BucnERER, Bliittchen (aus verd. A.), F. 139—140°, im Vakuum unzers. dest 
HCl-Salz, Bliittchen (aus verd. HCI), F. 181°. Acetylderiv., Bliittchen (aus verd. A.), 
F. 159—160°. — 2,6-Diamino-lś?,3,4-tetrahydronaphthalin, C,0HI4N2, F. gegen 61°, 
im Vakuum dest. IlCl-Salz, 11. in W., wl. in konz. HCI u. absol. A., unl. in A. 
Diacetylderiv., rhomb. Tafeln, F. 240°. Dibenzoylderiv., Bliittchen, F . 258°. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 1731—39. Gottingeu, Univ.) Sp ie g e l .

James B. Conant und Louis F. Fieser, Reduktionspoteniiale von Chinonen.
II. Potentiale geicisser Dcrivate von Benzochinon, Naplithochinon und Anthrachinon. 
(I. ygl. Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2194; C. 1924. I. 2113.) Ais Liisungsm. 
dienen meist Gemische aus A. u. W ., seltener W . allein, stets mit 0,1, 0,5 u. 1,0 n. 
HC1; wieder wird mit TiCl3-Lsg. elektromctr. titriert gegen eine im selben Losungsm. 
befindliche Wasserstoifelektrode; Versuchstemp. 25°. Die Chinonlsgg. sind 0,001 
bis 0,005 n. Es wird das Potential angegeben, das der halben Red. entspricht; Um- 
rechnung auf die H2-Elektrode unter Normalbedingungen wird, ais innerhalb der
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Fehlerąuellen fallcnd, nicht yorgcnommen. Fast stcts folgcn die beobachteten 
Kuryen innerhalb weniger Milliyolt der theoret. Formel:

*  % * •  +  °'0295 H  i H y d S Ł . ] '  '
o- u. p -C h in  one. o-Benzochinon, bei sehnellster Arbeit konnten geniigend 

genaue Werte erlialten werden; am besten in W . -j- 0,1-n. HC1. — 1,3-Naphtho- 
chinon (aus 1,2-Aminonaphtholhydrochlorid mit Na2CraOJ in verd. II2S 0 4 bei 0°) liiBt 
sieli in 0,5-n. HC1 nicht messen, da es ein unbekanntes Zersetzungsprod. gibt. — 
9,10-Phenanthręnchinon (F. 203°). — Retmchinon (aus Reten mit Cr03, Ausbeute 
schlecht; F. 197°). — 1,4-Naphthochinon (aus 1,4-Aminonaphtholhydrochlorid, F. 125,5°). 
Eeduktionspotential in 95%ig. A. 10 MV. holier ais in 50°/0igem. — 9,10-Anthra- 
chinon (F. 273°). Langsame Einstellung, gute Endwerte; n  nur 0.15 V. — 1,2-Antkra- 
clńnon [aus 2-Amino-l-anthrol (F. 185°, zers. sich)]. —  Eine einzige Plienylgruppe 
„stabilisiert“ die Chinonstruktur in o- u. p-Verbb. in etwa gleichem Ma Be: das 
Reduktionspotential wird in beiden Fiillen (Benzochinon — y  Naphthochinon) urn 
etwa den gleichen absol. Betrag (222 MV.) erniedrigt. Die zweite Plienylgruppe 
erzeugt bei den p-Chinonen eine Erniedrigung von 338, bei den o-Cliinonen nur 
von 103 MY.; o-Cliinone haben in der Bzl.- u. Naphthalinreihe ein um ca. 80 MY. 
hiiheres Reduktionspotential w ie die p-Verbb., Einfuhrung der Plienylgruppe ist 
von erheblich groBercm EinfluB ais diejenige von Alkylgruppen.

H y d r o x y -  u. A lk o x y c h in o n . IIydroxy-p-benzochinon gibt nur bei schnellem 
Arbeiten u. Lćisen in O-freiem Liisungsm. gute Werte. — 2,o-Diliydroxy-p-benzo- 
chinon (F. 210°). — 2-Eydroxy-l,d-naphthochinon (rote Nadeln, F. 182°, gelbe Form,
F. 186°). Resultate mit beiden Formen identisch. — 8-lIydroxy-l,d-naphthodńnov 
{,Juglon), Kuryen abnorni. — lSydroxyanłhrachinon  (F. 188°). — 2,5-Dikydroxy-
3,6-dichlor-p-Benzochinon (F. 282—284°) u. entsprecliend Bromanilsdurc haben mit- 
unter abnorme Kuryen; Potentialc von der HCl-Konz. deutlich abliiingig, da starkę 
Siiuren. — 2-Uydroxy-3-chlor-l,4-naplrfhochinon (F. 216°). — 2,5-Dimethoxybenzo- 
chinon. — 2,5-Didłhoxybenzochinon (F. 182,5°). — 2,6-Dhncthoxybenzochinon (F. 249°).
— 2,3-Diphenoxy-l,4-naphthochinon (F. 204° korr.). — AuBer bei Chlor- u. Brom- 
anilsaure ist das Reduktionspotential ein gutes MaB fiir die freie Energie, da die 
Potentialwerte von der IICl-Konz. so gut wie unabhiingig sind. D ie Erniedrigung 
des Reduktionspotentials durch Einfuhrung einer OH-Gruppe in den Chinonkern 
ist weit groBer, ais wenn das OH in den aromat. Kern eingefiigt wird (124 MY. 
gegen 27 MY). Die Erniedrigung ist von der oxydierenden Kraft des Chinons 
selbst unabhiingig. Mili.kp.s Annahme (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 4 3 . 440: 
C. 1911. II. 283), daB Oxynaplithochinon aus einem. Gemiscli von o- u. p-Verb: 
bestelit, findet in den Potentialmessungen keine Stiitze, da die rote u. die gelbe 
Modifikation die gleichen, die a-  u. (?-Naphthochinone aber um 80 MV. yerschiedene 
Potentialc geben; entweder ist nur ein Isomeres yorhanden, oder es lierrsclit ein 
tautomeres Gleichgewicht. D ie wahrscheinlichste Folgerung aus den Potential
messungen ist die, daB alle Hydroxycliinone einschlieBlich Oxynaphthoch.inón in 
saurer Lsg. weitgeheud aus den p-Yerbb. bestehen. D ie Metlioxy- u. dic Athosy- 
gruppe yerhalten sieli elektrochem. so gut wic gleich; dic Phenosygruppe unter- 
scheidet sich hingegen scharf von den Alkoxygruppen; die OH-Gruppe erniedrigt 
das Reduktionspotential starker ais die Alkoxygruppen; die Dialkoxychinone mit 
in m-Stellung befindlichen Gruppen haben ein hoheres Reduktionspotential ais dic 
betreifenden p-lsomere, das scheint fiir alle substituierten Cliinone zu gelten. Wie 
bei den Chlor-Yerbb. ist das Potential von p-Dioxychinon weit niedriger, ais sich 
aus dem Monoliydroxyderiyat additiy ableitet.

D ie W r k g . v o n  C h lo r  u. B rom . Brombenzoclńnon (aus PAe. unkrystalli9 iert 
haltbare, gelbrote Kry stalle: F. 56,5°). — 2-Chlor-l,4-naphtliochinon (F. 111°).
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2-Brom-l,4-naphthochinon (F. 130,5°). — 2 ,3 -Dichlor-1 ,4-naphthochinon (F. 192,5" 
korr.). — Tetrachlor-o-benzochinon (F. 130°). — Tetrabrom-o-benzochinon (F. 150°). —
1-Chloranthrachinon (F. 161° korr.). — 2-Chloranthrachinon (F. 206—207°). — 2,7-Di- 
chloranthrachinon (F. 2^2°). — 2-Methylanthrachinon (F. 176° korr.). — 2 -Chlor- 
metliylanthraćhinon (Darst. wird besclirieben: |9-Methylanthrachinon, iii sd. Nitro- 
benzol cliloriert, gibt mit A. Nd. von Anth?-aehinon-fi-carbomaure, das Filtrat beim 
Eindampfen fi-Monochlormethylanthrachinon (F. 163—164°); /?-Methylanthrachinon, 
in Chlorbenzol cliloriert, gibt ein Gemisch von Mono- «. Dichlormcthylanthrachinon, 
das mit A. getrennt werden kann; F. der Dichlorrerb. 164,5°, 1. in A., al. in B zl., 
durch konz. H2S 0 4 auf dem Wasserbad nicht zers.). — Innerlialb der Versuchs- 
fehler ist das Reduktionspotential von monobrom- u. monoclilorsubstituierteii Chi- 
nonen entgegen L a  M e r  u . B a k e r s  Aiigabe (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 1954; 
C. 1923. I. 59j identisch. Bei Chlor- u. Brombenzochinon, Chlor- u. Bromnaphtlio- 
cliinon ist die HCl-Konz. von EinfluB auf das Beduktionspotential, in wss. Lsg. 
crhiilt man bei allen halogenierten Benzochinonen erheblicli kleinere Potentiale ais 
in alkoh. Der EinfluB des Chlors ist bei Benzo- u. Naplithochinonen gleich, das 
zweite Chloratom erniedrigt das Potential im Gegensatz zum ersten. Bei den elilo- 
rierten Anthrachinonen ist die MeBgenauigkeit verhiiltnismaBig gering, so daB der 
EinfluB der Stellung nocli nicht sicher zu diskutieren ist. Das erste Chloratom 
verlialt sich im Anthrachinonkern ebenso wie im Benzo- u. Naphthocliinonkern.

W rkg. d er  S u lfo n s iiu r e -  u. C a r b o x y lg r u p p e . — NatriurnanthrąĆhinmi-
2-m lfonat. — K a liu m -1 ,2 -naphthochinon - 4 - sulfonat. — Kalium-1,2-naphłhochinon -
4,6-disulfonat. — Anihrachinon-2-carbo>isaurc (F. 291° korr.). — Anthrachinon-2-car- 
bonsiiuremethylestei- (F. 165°). — Anthrachinon -2-carbonsimrcathi/lester (F. 145°). — 
Die Carbathoxy- u. Carbomethoxyrerbb. sind ident. (67 MV. lioheres Potential ais 
Anthrachinon, wahrend die Carboxylgruppe nur um 57 MV. erhoht, die Wrkg. ist, 
wic sich additiv bereebnet); die Sulfonsauregruppe erhoht bei den Anthrachinonen 
um 42 MV., eine zweite Gruppe um ebensoviel, wenn sie der ersten nicht zu nalic 
ist- Bei den Naplithochinonen ist die Wrkg. groBer, wenn die SOsH-Gruppe an 
den Kern gekettet ist; eine zweite Gruppe (auBerlialb des Chinonkerns) wirkt 
schwaclier. (Journ. Americ^ Chem. Soc. 46. 1858—81. Cambridge, Mass.) W . A. R otii.

G ilbert F lu m ian i, U ber ein Dimethyltetraoxy anthrachinon. D iese Yerb., die 
selion B r u n n er  (Monatsliefte f. Chemie 2. 466 [1881]) aus der sogen. Homooxy- 
salicylsaure erbalten bat, kann, nachdem Schmid (Monatsliefte f. Chemie 32. 444; 
C. 1911. II. 946) fiir diese Siiure die IConst. I. festgestellt hat, nur ein 1,4,5,8-Tct.ra- 
oxy-2!6-di>nethyl-9,10-aiłthrachinon (II.) sein. — I. wird durch Einfuhrung von C 02H 
iu Toluliydrochinon nacli B r u n n e r  (L iebigs Ann. 351. 321 [1907]) dargestellt u. 
mit der 4-faclien Meuge konz. II2S 0 4 4—5 Stdn. auf 120—130° erhitzt. Beim Ein- 
gieBen in W . fallen rote Flocken aus. Wird eine Probe des trockenen dunkel- 
roten Pulvers in C 02 sublimiert, so erhiilt man ein aus viel roten u. wenig gelb- 
griinen Nadeln bestehendes Prod. Erstere werden von KOII mit griiner, beim 
Lrwiirmen blauer Farbę, letztere mit gelbrotcr Farbę gol.; mit Siiure fiillt nur das 
rote Prod. wieder aus. D ie Reiniguiig des wl. Prod. erfolgt durch Krystallisieren 
aus Benzoesiiureathylcster u. liefert reines II. ais carminrotes krystallin. Pulyer. 
C,cII120 6, F. 290—300° bei schnellem Erhitzen im Kupferblock unter Sublimation. 
Absorptionsspektrum in konz. H2S 0 4: rotes Ende bis 690 fifl yollig dtinkel, starkę

ÓH ÓH 0 0  ÓH
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Absorption von 630—600 fj.fi, Absorptionsstreifen bei 580 fifi, yiolettes Ende von 
460 flfi ab vollig dunkel. — Dibenzoyhierb., C30H20Oa. Mit Benzoesaureanhydrid 
(130—135°, 5 Stdn.). Reinigung naeh Behandelu mit 2°/0ig- KOH aus Bzl. WeiBe 
mkr. Nadeln, F. 220°. — Tetraacctylverb., C24H2)O10. Wetzsteinformige Kry stalle 
aus Essigester, F. 235—236°, swl. in A., A., Bzl., sil. in Eg. — 2,6-Dimethylanthracen, 
C10HU. Durch Dest. von II. mit Zn-Staub im H-Strom. Mkr. Prismen aus A., 
F. 242—243°, 11. in A., CS2, Eg. — 2,6-Dimethylanthrachinon, C10H ,2O2. Aus dem 
yorigen mit Cr03 in Eg. (Wasserbad, 12 Stdn.). Naeh Krystallisieren aus Eg., 
dann Nitrobenzol u. Auskochen mit A. gelbe Nadeln aus Eg., F. 239°, zl. in Eg., 
Toluol, Nitrobenzol, swl. in sd. A., sublimiert im C 02-Strom. H jS04-Lsg. hellrot. 
Ident. mit der vou S e e b  (Monatshefte f. Chemie 32. 143; C. 1911. I. 1294) be- 
schriebcnen Yerb. Zur weiteren Identifizierung wurde naeh des letzteren Vorschrift 
noch das Diaminodimethylanthrachinon dargestellt. Dunkelrote Nadeln aus Eg., 
F. 255°. Damit ist fur die Verbb. von S e e r  die 2,6-Stellung der CHS-Gruppen be- 
wiesen. (Monatshefte f. Chemie 45. 43—49. Sitzungsber. Akad. W iss. Wien 133. 
Ilb . 43—50. Innsbruck, Univ.) L in d e n b a u m .

G. Charrier, Grłhochinone, die sich von den 2-N-Aryl-u,()-naphthotriazolm ab- 
leiten. (Vgl. Gazz. chim. ital. 53. 862; C. 1924. I. 2362.) D ie yielfach erwiesene 
Analogie des Triazolfunfringes mit dem Benzolseclisring lSBt die «,^-Naphthotri- 
azole (I.) den Derivv. des Plienanthrens, die ^9,^?-Naphthotriazole (II.) denjenigen 
des Anthracens vergleichbar erscheinen. D ie erste Analogie wird dadureh be- 
statigt, daB durch sd. Cliromsaurcgemiseh unter den fiir B. von Phenanthrenchiuon 
geltenden Bedingungen verschiedene N-Aryl-a-(3-naphthotriazole in o-Chinone (III.) 
ubergefiihrt werden konnten, die jenem in physikal. u. chem. Eigenschaften weit- 
gehend gleichen. So geben sie mit o-Diaminen die entsprechenden Azine (IV.), 
mit dem HCl-Salz des CSH5-N H -N H 2 die Oxyazoderivv. (V.). Es werden einige 
weitere Aussichten bezeiehnet, die sich aus den angefuhrten Analogien ergeben.

V e r s u c h s te i l .  2-N-Phenyl-u,fl-naphthotriazolćhinon, C10H9O._,N3, pomeranzeu- 
gelbe Nadeln (aus Essigsiiure oder A.), F. 207°, 1. in den meisten organ. Losungsm m., 
sublimierbar, in konz. ELjS04 mit gelber Farbę 1., gibt mit alkoh. KOI! die Bam- 
bergersche Rk. der o-Chinone. Gibt mit Na-Hydrosulfit in alkoh. Lsg. ein aehr 
unbestiindiges Hydrochinon vom F. 78—80°. — Phenyloxyazodeńv. des yorigen, 
C!2H16ON6, rotę Nadeln (aus Eg.), F. 232°, in der Kalte in den meisten organ. 
Losungsmm. sw l., auch in WSrme in A. kaum, etwas besser 1. in Eg. u. Toluol. 
unl. in wss. Alkalien, 1. mit blutroter Farbę in konz. H2S 0 4. — Naphtliazin aus 
obigem Chinon mit 1,2-Naphthylendiamin, C20HJ5N 6 (IV., Ar =  C6H5, A r " =  C^Hj), 
aus Xylol zunachst gelatinose M., bei Trockncn gelbes mikrokrystallin. Pulyer, 
F. 262°, swl. in den gewohnlichen organ. Losungsmm., auch E g., in II2S04 1. nut 
yioletter Farbę. Salze intensiy rot. — 2 -N-p-Chlorphenyl-u,fi-napMhotriazolćhinon, 
C,6He0 2N3Cl, goldgelbe Nadeln (aus Eg.), F. 204°, Loslichkeit w ie bei der Cl-freien 
Yerb. — Phenyloxyazoderiv., C22H M0 N 5C1, pomeranzenfarbige Nadeln (aus Eg.),

O

N
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F. 227°, auBer in sd. Eg. nur in ad. Toluol oder Chlf. einigermaBen 1., sonst wie 
das Cl-freie. — Naphthazin, CMHUN5C1 (IV., Ar =  C„H4C1, Ar" =  C^Ho), F. 280°, 
in Art der Ausseheidung aus Xylol, Loslichkeit, Farbę der Salze wie das Cl-freie. 
(Gazz. chim. ital. 5 4 . 610—16.) S p ie g e l .

G. CŁarrier, Uber die sogenannlen benaclibarten 2-N-Aryltriazolphtlialmisauren. 
(Vgl. vorst. Eef.) Eingehendere Unters. der Einw. von KMn04 in alkoli. Lsg. auf 
Phenanthren u. Phcnanthrenchinon zeigte in dieser Ek. ein beąuemes Mittel zur 
Darst. der Diphensaure. Es wird also dabei die Brticke gesprengt. Bei der Ana
logie der «z,^-Naplithotriazole mit Phenanthren (1. c.) war zu erwarten, daB aueli 

hier auf demselben W ege die Briicke gesprengt wiirde u. 
COOII der Diphensiiure analoge DicarbonsSuren entstiinden. Es

a  ,COOH ergab sich in der Tat quantitative B. soleher Siiuren (Konst.
I nebenst.) aus 2-N-Phenyl-<x,fl-naphthotriazolchinon u. seinem

i p-Chlorderiv., u. diese Siiuren zeigten sich ident. mit den
N ^ "  'N -A r friiher (Gazz. chim. ital. 5 3 . 829; C. 1 9 2 4 . I. 2360) direkt

aus den Triazolen erlialtenen u. ais Aryltriazolphthalon- 
sauren aufgefaBten. Dereń Formeln sind danaeh zu berichtigen.

V e r s u c h s te i l .  2-N-Phenytriazolylphenyl-o,o'-dicarbonsaure, CIOHu 0 4N3, ident 
mit der friiher (1. c.) beschriebenen angeblicben 2-N-Phenyltriazolphthałonsaure. Ihre 
Salze, Ester u. D eriw . werden mit den neuen Formeln beschrieben, ebeuso- die 
p-Chlor-, p-Brom- u. p-Carboxy-N-phenyltriazohjlphenyl-o,o'-dicarbonsauren, die mit 
den entsprechcnden angeblichen Phthalonsiiuren sieli ident. zeigten. (Gazz. chim. 
ital. 54 . 647—58. Pavia, E. Univ.) S p ie g e l .

S. Berlingozzi und G. B. Capuano, ft-Oxycliinolin-y-carbonsaurcn. (Vgl. B a r - 
Ge ll in i u. B e r l in g o z z i, Atti E. Acead. deiLincei, Eoma [5] 3 2 . II. 403; C. 1 9 2 4 .  
I. 2368). Vff. kondensieren Isatinsiiure mit Ketonen, die die Gruppe —CO—CH,Hlg 
enthalten, in Ggw. yon Alkali, durcli welches gleichzeitig das Halogen ab- 
gespalten wird.

COOH COOH
ÓiO l Q c - I I l g _______ f ^ v V -C —C—OH

J -N iK , +  0 .:C -E  y  i J - N - —C - E
Die entstehenden Chinolincarbonsiiuren verlieren beim Erhitzen iiber den F. 

leicht COs, indem sie in die entsprechenden Chinolinę iibergehen (vgl. Gazz. chim. 
ital. 53. I. 3; C. 1 9 2 3 . III. 1480).

V ersu ch e. u  -Methyl-jj-oxychinolin-y-carbo7isdure aua Isatinsiiure u. Chlor- 
aceton in alkal. Lag., nach dem Ansiiuern staubartiger Nd., au3 A. kanariengelbes 
Pulver, geht bei 230° (Zers.) in eine graue M. uber, F. 260°. N a -S a lz ,  weiBe 
Nadelbiischel, sil. in W., wl. in A. Die wss. Lsg. gibt mit einigen Metallsalzen 
Ndd., mit FeCl3 blutrote Fiirbung, mit CoNOs rosa Triibung u. mit N iS 04 leichte 
grune Triibung. — cc-Phenyl-p-oxychinolin-y-carbonsaure, aus Isatinsiiure u. o-Brom- 
acetoplienon. N a - S a lz ,  strohgelbe Nadeln, sil. in W., wl. in A. Mit FeCl3 blut
rote FSrbung, mit C oN 03 wl. Nd., mit N iS 0 4 unl. blaBgrunen Nd. — u-(p-Meth- 
ozyphenyiyfi-tKcychinolin-y-carbonsaure aus Isatinsiiure u. p-Chloracetylanisol, gelbes 
Pulver, swl. in W. u. A., zl. in sd. A., leuchtende goldgelbe Scheiben aus A., geht 
bei 190° (Zers.) in eine liellgelbe M. iiber, F. 240°. Alkoli. Lag. fluoreaziert intensiy. 
N a-Salz, schwaeh strohgelbe Prismen, 1. in W., wl. in A. Mit FeCl3 leberrote 
Ffabung, mit C oN03 orangegelben Nd., mit N iS 04 blaBgrunen Nd. (Atti E. Acead. 
dei Lincei, Eoma [5] 3 3 . H. 91—94. Neapel, Univ.) Za n d e r .

Richard W eiB  und E rnst E reund, Die Mnwirkung von Organomagnesium- 
verbindungen au f Phthalonitril. I. Zur Darst. des Phthalonitrils wird o-Cyanbenz- 
;lm‘d (vgl. B r a u n  u . T s c h e r n ia c , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 0 .  2710 [1907]) mit
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der 4-fachen Menge Acetanhydrid nach P o sn e r  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 30 . 1698 
[1897]) behandelt. — 1 Mol. Phthalonitril in Bzl. wird mit 2,5 Mol. Cl!IL,CILMgCl in 
A. uuigesetzt u. nach Stehen iiber Nacht mit Eis u. NII4C1 zers. (HC1 gibt schlechte 
Resultate.) Das dunkle harzige Prod. wird so oft mit schr verd. sd. NH,CI-Lsg. 
ausgezogen, bis eine Probe mit KOH keine Fallung mehr gibt. D ie gesamten Aus- 
ziige werden filtriert u. mit KOH gefallt. Die Eigenschaften u. Umsetzungen der 
neuen Verb. von der Formel C22H20N2, die theoret. yerschieden gedeutet werden kauu, 
stehen am besten im Einklang mit der Auffassung ais 3,3-Dibcnzyl-l-aminoisoindol (I.) 
bezw. Dibcnzyliminophthalimidin (II.). Krystalle aus Bzl., dann Bzl. -j- PAe., 
F. 180,5°, 11. auBer in Lg. Wird von konz. HC1 (Bohr, 180°) nicht vcraudert, 
ebensowenig von Alkalien. — Chlorliydrat, C,,2IL0N2, HC1. Mit A. u. IIC1. Nadeln, 

C(CH2C6H5)2 C(CIIX'flH ^  C(CILC0IIs)2 pH

 C

Ą f -  i____ c> °
I II II

NH* NH . CH*
p .p ti , i tt  , 1'. 85—94°. — JJKicctyluC}~bC„9Ho,-

\ / V  0 C(CILC0IL)2 0 2N2 (nach II.). Nadeln aus'A. +
I V . f ) N — CO. W ., F. 122—123°. — Anhydrodi-

J)CII V- I /N H  acetyldibenzyliminophthalimidin,
C—N—  (V  ' ' ( J O  CjjĘaON, (III. oder IV.); bildet

CII3 sich aus der Diacetylyerb. mit sd.
10°/oig. alkoh. KOH (1 Stde.) u. 

Yerd. mit W. Krystalle aus A., F. 167— 168°. Bleibt bei 6-std. Erhitzen im Rohr 
auf 180° unver;iudert. — Erhitzt man aber die Diacetylverb. mit 20°/oig. HC1 6 Stdn. 
im Rohr auf 180°, so wird sic verseift zum Dibenzylphthalimidin, C22IIl9ON (V.). 
Krystalle aus A. 4 “ ctwas KOH, dann A. allein, F. 196—197°, 11. auBer in Lg. 
Bildet kein Chlorliydrat. — Wird I. (II.) mehrere Stdn. mit CII3J u. KOH gekocht, 
so erfolgt Hofmannsclier Abbau zum N-Mcthyldibenzylphthalhnidin, C23H2ION (nach
V.). Bliittchen aus A., F. 150— 152°. (Monatshefte f. Chemie 45. 105—14. Sitzungs- 
ber. Akad. W iss. W ien 133. H b. 105—14. Wien, Univ.) LlNDENBAUJl.

Rudolf Stern, Physilcalisch-chemii che Unter aucliungen iiber dic Harnsaure. II. 
tlber dic hydrotropisclie Beeinflussung der Harnsaure. (Biochem. Ztschr. 151. 268 bis 
273. — C. 1924. II. 1925.) Tenhenbaum.

W alter A. Jacobs und Arnold M. CoUins, Strophanthin. V. Die Isomeri- 
sierung und Oxydation von Isostrophanthidin. (IV. vgl. S. 339.) Die Ansiclit von 
F e is t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 2088; C. 1900. II. 535) u. W in d au s u. Heis- 
manns (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 48. 993; C. 1915. II. 228), daB die B. des Iso- 
strophanthidins durch Lactonisierung einer anderen OH-Gruppe ais der in der
I.actongruppe des Strophanthidins entlialtenen erfolge, hat sich ais unriclitig er- 
wiesen. Nach der bisher stets angewendeten Verseifung des Strophanthidins mit 
sd. Alkalien konnte immer nur ein Teil von ihm in Form von Isostrophanthidin  
wiedergewonnen werden, wiihrend daneben betrSchtliche Mengen gelber amorpher 
Prodd. entstanden. Quantitative Umwandlung in Isostrophanthidin konnte jetzt 
durch UberschuB von methylalkoh. KOH erreicht werden. Bei EingieBen in Eisw. 
wurde dann der unyerseifte Teil in einer Form erlialten, die ais cc-Isostropliantliidin 
bezeiclinet wird, der yersoifte Anteil aus der alkal. Mutterląuge nach Zusatz von 
Saure bis zur Kongoaciditsit in derselben Form. Es geht daraus hervor, daB dic 
Umwandlung auch ohne Aufspaltung des Lactonringes im Stropliantliidin erfolgen 
kann. Bei der Isomerie von Strophanthidin (I) u. Isostrophanthidin (II) kann cs 
sich nicht um Epimerie handeln, denn im chem. Verh. beider gegen Reagenzien



1924. H. D . O b g a n is c h e  Ch e m ie . 2659

zeigen sich mehrfach groBere Unterschicde, ais bei bloBer Stereomerie zu erwarten 
wiiren. I  kann durch H2 in Ggw. von Pd in ein Dihydroprod. yerwandelt werden,
II bleibt dabei unveriindert. Das Dihydroprod. aus I  liiBt sich durch alkoh. KOH 
nicht isomerisieren. Diea liiBt vermuten, daB die Yerwandlung von I in I I  mit 
einer Veriinderung ~an der Doppclbindung einhergeht. Offenbar ist das Carbonyl 
daran nicht beteiligt, da auch I I  ein Oxim liefert, das mit ident. Eigenschaften 
durch Umlagerung von Strophanthidinoxim gewonnen werden kann. I I  wird zw ar  
durch alkoh. HCI yeriindert, docli konnten krystallin. D eriw ., entsprechend den 
Athylalen des Mono- u. Dianbydrostrophantliidins, hierbei nicht erhalten werden, 
H wird durch KMn04 in Aceton viel langsamer angsgriffen ais I, eine Siiure ent
sprechend der aus I  hierbei erhaltenen wurde nicht festgestellt. W ss. NaBrO-Lsg. 
lieferte aus I I  ein Gemisch von 2 Siiuren, C23H320 7 u. C23H30O7. D ie letzte, in 
geringerer Menge erhalten, ausgezeichnet durch geringe Loslichkeit ihres NH4- 
Salzes, ist eine einbas. Lactonsaure, die leicht einen Ester gab, der weder ein Oxim 
noch ein Benzoat lieferte, u. bestiindig gegen KMn04. Die in der Hauptmenge 
entstandene Siiure C23II320 7, Ci-Isosłrophanłhidinsaure, -ist ebeufalls eine einbas. 
Lactonsaure, dereń Ester aber Oxim u. Benzoat biidet. Sic entstelit anscheinend 
durch Rk. von 1 Mol. NaBrO. Mit ICMnO., in verd. NH3-Lsg. wird ein weiteres 
Mol. Oj yerbraucht unter B. einer Siiure C23H320 8 mit einem weiteren C 02H, dereń 
Dimethylester kein Oxim, aber ein Benzoat gibt, u. die auch direkt aus I I  nach 
Losen in yerd. NaOH-Lsg. bei Zimmertemp. mit KMn04 erhalten werden kann, 
ais u-Isostrophanthinsiiure bezeichnet. Es zeigte sich, daB auch die aus I  nach Auf- 
spaltung mit KMn04 erlialtene soganannte StropJianłhbmiure die Zus. C2SH30O8 hat. 
Vff. halten diese fur hochstwahrscheinlich epimer mit der vorigen u. schlagen fur 
sie den Nameu ft-Isostrophanflunsaure vor. Wird Cć-Strophanthidinsiiure mit sd.. 
NaOH-Lsg. behandelt, so liefert die folgende Oxydation mit KM n04 hauptsaehlich 
?-Isostrophanthinsaure. Wird die unoxydierte Lsg., in der danach das Salz einer 
jj-lsostrophanthidinsiiure anzunelimen ist, bis zur Rk. gegen Kongorot angesiiuert, 
so liefert die folgende KM n04-0xydati0n ein Gemisch von u- u. /9-Isostrophanthin- 
siiure. Wahrscheinlich sind alle friiher untersuchten, mit HOfe von sd. Alkali ge- 
wonnenen Isostrophanthidine Gemische von u- u. (9-Form. Die beiden Isostro- 
phanthinsauren werden durch sd. XaOII-Lsg. im Gegensatze zu den Isostrophantlii- 
dinen u. Isostrophanthidinsauren nicht verandert. D ic bei dieseu beobachtete Iso- 
merisation kann an einem a. C-Atom vor sich gehen, das dem CO benachbart ist, 
das durch das 2. Mol. 0,2 fraglos in COsII yerwandelt wird.

V e r su c h 8 te il .  a-Isosłrophanthidin, C23H32O0, Schuppen (aus 50°/oig. A.), F.. 
nacli geringem Sintern 255—257° (Schaumen), [«]D22 =  34° (in CH40 , c — 0,0993 g),
11. in Aceton, weniger 1. in A. u. Chlf., wl. in A. Gibt atyp., langsam sich ent- 
wickelnde Liebermannche Cholestolrk., mit konz. H2S 0 4 braunrote Lsg. wie Stro- 
phanthidin. Oxim, C23H330„N '2H S0 , Nadeln (aus 25°/0ig. A.), Sintern 233°, F. 236° 
(Schaumen). — a-Isosłroplianthidinsaure, C23H320 7-H20 ,  Blattchen (aus 95°/0ig. A.), 
P. 231—233° (Schaumen), zuweilen auch 10—30° tiefer, [« ]D23 =  — 16,3° (in 95°/0ig. 
A,, c =  0,674), 11. in Essigsaure, weniger 1. in A. u. Aceton, prakt. unl. in Chlf. 
a. A., in II2S 04 zunachst braunorangefarbene Lsg., spiiter tiefbraun mit oliven- 
farbenem Reflex. — Methylester der vorigen, C24II340 7, durch Einw. von Diazo- 
methan auf die Suspension der Siiure in trockenem Aceton, F. schwankt von 210 
bis 212° bis zu 249°, 11. in Aceton u. Chlf., weniger 1. in A., fast unl. in Bzl. u. 
A., in H2S 04 orangebraun mit gelber Fluorescenz. Benzoylderw., C31H380 8, Prismen, 
F. nach Sintern 230° (Schaumen). Oxim, C24H350 7X, Tiifelchen oder Stiibclien, F. 
nach Sintern 263° (Schaumen). — Siiure C23lT30O7, aus dem wl. N H 4-Salz (ygl. oben) 
aus h. alkoh. Lsg. durch W . wasserfrei in rechteckigen Blattchen, F. 254—257°,. 
aus k. Lsg. des Salzes durch Essigsiiure mit 1/2II20  in Nadelaggregaten vom
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P. 230°, [«]D83 =  —69° (in 95%ig. A., c =  1,007) in ELSO, zuniichst schwacli 
gclbe Lsg., allmiihlich orange, braun, schlieBlich oliyenfarbig. — Metliylester der 
yorigen, CS4H32Or, Tafeln, F. 253—256° mit Abweichungen nach unten, [«]D4 =  
—59,5° (in Chlf., c =  9,351). — Zweibas. Saure durch Verseifung der
yorigen, Nadeln mit l^ E ^ O , nach Sintern 183° (Schiiumen). — a-Isostrophanthin- 
saure, Co3H320 8-H20 ,  TSfelchen (aus h. alkoh. Lsg. durch W .), F. 232—234° 
(Schiiumen) mit Abweichungen, [« ]D20 — —8° (in CH40  oder A ., c =  1,000), 11. in 
A., wl. in W., in II2S 0 4 anfangs gelbe L sg., dann iiber Orange zu bestandigem 
tiefen Weinrot. Verliert bei Zers. durch Wiirme anniihernd 1 Mol. C 02. — Di- 
methylester der yorigen, C26H360 8, Rosetten aus Tiifelchen (aus 011,0), F. nach gc- 
ringcm Sintern 224—225°, [a]DS0 — —12° (in Chlf., c =  1,008), 1. in A., Aceton 
u. Chlf., wl. in A. Benzoyldcńv. C32II40O9, Nadeln (aus CH40), F. 201—203°, 1. in 
Bzl. u. Aceton, weniger 1. in A. u. A. (Journ. Biol. Chem. 61. 387—403. R ocke
f e l l e r  Inst. f. med. res.) S pie g e l .

Fritz Kogi und J. J. Postowsky, Untersuchungen iiber Pilzfarbstoffe. I. Uber 
das Atromentin. Der Farbstoff yon Parillus (Agaricus) atromentosus Batsch (ygl. 
T u Or n e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 11. 533. 12. 1630), fiir den Vff. den Namen 
Atromentin yorschlagen, wurde besser ais nach T h ORNERs Vcrf. aus dem Pilz- 
pulyer durch Ausziehen mit 2°/0ig. NaOII-Lsg. in der Kiilte, FSllen mit HC1 u. 
Ausziehen mit Chlf. gewonnen u. dann durch Extraktion mit A. krystallisiert er- 
halten. Im trockenen Pilzpulyer ist er zu ca. 2% enthalten, anscheinend nieht ais 
Glucosid. Er krystallisiert mit l'/.» Mol. E g., die erst bei ^>130° im Vakuum ent- 
weichen. Die Thornersche Formel ist durch C20H 14O, zu ersetzen. Best. des Mol.- 
Gew. in A. ergab zwar den doppelten W ert, die durch acetylierende Red. er- 
haltene Leukoacetylyerb. hatte aber das fiir obige Formel bereehnete Mol.-Gew. 
Das von T h Or n e r  dargestellte NII4-Salz ist Di-NHi-Salz, mit NaIIC03 entsteht 
yiolettes Mono-Na-Salz, mit C2H5ONa griines Tri-Na-Salz, wasserfrei krystallisierende, 
recht bestiindige Verbb. C 02H-Gruppen sind nach dem negatiyen Ausfall derYer- 
esterungsyerss. nieht anzunehmen. Das Acetylatromentin enthiilt 5 , das Leuko- 
aeetylatromentin enthalt 7 C2II30 , es sind also 2 O des Atromentins in Chinonform 
anzunehmen. D ie anfangs yermutete Ggw. eines Pyronringes ist danach unwahr- 
scheinlich. Atromentin wird sehon bei liingerem Stehen mit 5°/0ig. Lauge teilweise 
angegriffen. Erhitzen mit 50°/oig. KOH-Lsg. bei 140—165° lieferte 2 farblose Oxy- 
sSuren Cn H ,0O3 von FF. 183° u. 164°, die das gleiche Monoacetylderiy. lieferten, 
die auch krystallograph. iibereinstimmen (Unterss. von Steinmetz). Bei Erhitzen 
der Lsg. in 30%'g- KOH-Lsg. durch Einleiten yon W .-Dampf entatehen eine gelbe 
u. eine farblose Yerb., die noeh nieht nSher untersucht wurden. Dest. mit Zn-Staub

Y e r s u c h s te i l .  Atromentin, C20H 14O7,inetiill- 
O gliinzende bronzefarbene bis scbokoladenbraune

Bliittehen (aus E g., ygl. oben) in 2 Ausbildungs- 
formen (krystallograph. Unters. von Steinmetz), 1. in Pyridin, A. u. Eg., schwerer
1. in w. A. u. Essigester, unl. in Chlf., B zl., Aceton, CS2. Kein F ., sehr schwer 
sublimierbar, kein charakterist. Absorptionsspektrum. Lsg. in Pyridin durch W. 
blauyiolett ohne Nd. Alkoh. Lsg. durch NH3 sofort tiefyiolett. Eg.-Lsg. mitUber- 
schuB von Br gelbrot, farbt dann Haut u. andere EiweiBkorper intensiy blaugriin. 
In konz. II2S 0 4 1. mit brauner Farbę, auf Zusatz yon H3B 0 3-Krystiillehen tiefgrun. 
Yerd. alkoh. Lsg. durch alkoh. Lsg. yon H3B 0 3 rasch yiolett, dann auf Zusatz yon 
NajC03-Lsg. nach Blaufiirbung allmiihlich Yerblassen; aus dieser Lsg. durch yerd.

ergab einen KW-stoff CI5H22 vom F. 202-203°, nieht 
O ident. mit /J-Methylantliracen, yielleieht 4-Methyl-
•C, phenanthren. D ie Formel des Atromentins kann

(OH)2 yorliiu fig  a u fg e lo st  w erd en  zu  n eb en st. KonsL
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HC1 Fiillung vou gelben, flimmerudcu Niidelchen. Zielit auf Wołlc in tiibakbraunom 
Ton, naeh Chrombeizung in griłnlicherii. C'JojH110 7(iVJr4)3, gelbgriine Krystalle. 
C'i0/ f 13O7ATa, yiolette Nadeln. C10H u O-Naa, grttne Nadeln. Mg-, B a -, M n-, S g 11- 
Salze krystallisiert. — Pentaacetylatromenlin, C20H9O7(CO • CH3)5, dargestellt nacli 
T h Ob n e r , sechsseitige gelbe Blattchen (aus Eg.), F. 240—241°. — Atromentindl- 
methyldther, C22HI80 7, in Lag. in A. -f- Essigester (1 : 1) durch Diazomethan, blau- 
stiehigbraune Nadeln (aus Pyridinlsg. durch vicl W.), bis 270° nicht gesclim., 1. in 
Alkalien mit rotbrauner, in konz. H2S 0 4 mit schmutzig dunkelgrauer, durch II3B 0 3 
griiner Farbę. — Jleptacetylleukoałromentin, C84H30O14, durch Aufkochen von Atro- 
mentin mit (CjHaO^O u. NaC2H30 2 bis zur Lsg., daun Eintragen von Zn-Staub. 
farblose Prismen (aus A. -)- W .), F. 235—236°, leicht yerseifbar durch Ba(OH)L, 
unter gleichzeitiger Oxydation zum Farbstoff. — Siiuren Cn H 10O3, F. 183° u. 164°, 
geben mit FeCl3 liellbraune Ndd., reduzieren nicht, addieren in iith. Lsg. leicht Br 
unter B. einer Verb., F. unseharf 100° (Abgabe von HBr), weiterhin einer sclion 
an Luft stark rauchenden Yerb., entfiirben in sodaalkal. Lsg. KM ii04, spalten 
ca. 10° iiber dcm F. COa ab, zeigen bei Uberlpiten von 0 2 iiber die Sehmelze Rot- 
łiirbung. — Acetylderwat der Siiuren Cn lTwOz , C1iH90j(C 0-C H 3), Nadeln, F. 141°.
— KW-stofj' , farblose spitze Rauten (aus Eg.), bei Dunkelfeldbeleuchtung
lcbhaft fluoreszierend.

Notiz iiber eine Mikroacetylbestmmung. Bei Anwendung des Dest.-App. mit 
Wasserdampf von P o zzi-E scot  (Buli. Soc. Chim. Paris [3] 31. 932; C. 1904. II. 
682) liiBt sich die Acetylbest. naeh B. M e y e r  u. H a b t m a n n  (Ber. Dtscli. Chem. 
Ges. 38. 3956; C. 1906. I. 284) auf Substanzmengen von 10—20 mg anwenden. 
C4enaue Beschreibung u. Abb. im Original. (L ie b ig s  Ann. 440. 19—35. Miinchen, 
Techn. Hoclisch.) S p ie g e l .

A. Hamsik, Uber das Oxyhiiniin und seinc Salze. Es wurden K-SaUe des Oxy- 
hiimins, C34H310 5N4FeK2 u. C34H30O6N4FeK3, im Gemisch durch Behandlung von 
«-Chlorhiimin oder Oxyhiiminanhydrid mit alkoh. KOH-Lsg., ais im A. wl. Krystalit? 
erhalten. Die B. kann u. Mk. yerfolgt werden, u. man kann so das «-Oxyh2min- 
anliydrid, das allein dazu befShigt ist, von der Yerb. unterseheiden. Prfiparate, 
die naeh unyollstiindiger Extraktion des Blutes hergestellt wurden, enthielten nur
die u-, naeh yollstiindiger Extraktion hergestellte auch die ^-Verb. Salze, die der
Zus. mit 3 K entsprechen, aber u- u. |?-Form enthalten, wrurden auch durch direkte 
Behandlung des aus dem Blutextrakt bei Abstumpfung der Rk. entstandenen Nd. 
ńiit alkoh. KOH-Lsg. gewonnen. Das Salz gibt ein yollig Cl-freies Oxyhiimin- 
auhydrid, durch Einw. yon Eg. Oxyliamin u. durch Zusatz der Acetate yon Ca, Ba, 
Ag u. Pb, in CH40  gel., zu seiner metliylalkoli. Lsg. Ndd. der entsprechenden 
Salze. (Spisy Lśkarskó Fakulty Masarykoyy Uniyersity V BrnS, ĆSR. 2. 1—12. 
Sep. [Naeh franzos. Auszug.].) S p ie g e ł .

Karl Freudenberg und Franz Blummel, Hamamelitannin. III. 17. Mit- 
teiluDg iiber Gerbstoffc und iihnliclie Verbindungen. (16. ygl. F b e u d e n b k e g  u . P u b r - 
mann, S. 331. II. iiber Hamamelitannin ygl. F b e u d e n b e b g  u . P e t e b s , Ber. Dtscli. 
Chem. Ges. 53. 953; C. 1920. III. 149.) Um groBere Mengen des Gerbstoffs her- 
zustellen, wird jetzt naeh einem yon E. Vollbreoh.t ausgearbeiteten Verf. die Rinde 
zunaehst mit Aceton erschopft, der gel. Gerbstoff in W . ubergefiilirt, die wss. Lsg. 
durch Vakuumextraktion mit Bzl. erschopft, der Gerbstoff daun bei Unterdruck mit 
Essigester ausgezogen u. schliefilich in W . zur Krystałlisation gebracht, wobei 
schlieBlich eine noch anhaftendc, die Krystałlisation bei.sonst zunehmender Rein- 
heit durch B. yon Gallerten liindernde Verunreinigung mit Hilfe yon Pb-Acetat u. 
durch fraktionierte Fallung aus Aceton mit Bzl. beseitigt wird. D ie Zus. stimmt 
jetzt genau auf Digalloylheocose. Die CO-Gruppe des Zuekers sclieint nicht besetzt 
zu sein, denn der Gerbstoff yerhiUt sich gegen fuchsinscliweflige Saure genau wie

VI. 2. 175
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Glucose, u. es lSBt sich kein Anzeichen fiir eine Sonderstelhing des einen Gallus- 
siiurerestes finderi.. Bei Abbau durch Tannase entstelien Gallussaure u. Zucker 
recht genau in dem durch die Formel geforderten Mengcnyerhiiltnis. Der Z u ck er  
bildet kein Osazon, liefert auch nicht Furfurol, Layulinsiiure, Schleim-oder Zucker- 
saurc. Mit p-Nitroplienylhydrazin  entsteht ein schon krystallisierendes Hydrazonr 
ein analoges mit p-Toluolsulfohydrazin, das auch mit Glucose ein schones Hydrazoa 
bildet, aus welcKem der Zucker durch C8H6-CHO leicht regenericrt werden kann. 
Mit HgO in Ggw. von CaC03 gekocht (ygl. B la n c h e t ić r e ,  Buli. Soc. Chim. dc 
France [4] 3 3 . 345; C. 1 9 2 3 . III. 1066), gibt der Zucker eine Hexonsdure, dereń 
NII4-Salz, Phenylhydrazid u. p-Toluolsulfohydrazid gut krystallisieren, die auch 
glatt mit HNOs entsteht u. gegen diese auffallig bestandig is t  Soweit sie davon 
angegriffen wurde, auch unter Bedingungen, bei deuen Weinsiiure u. Trioxyglutar- 
situren bestandig sein sollten, entstand nur Oxals;iure. Nur bei einem Vorvers.r 
dessen Bedingungen spiiter nicht wieder getroffen werden konnten, wurde ein Prod. 
erhalten, das mit NH3 eine Verb. von der Formel des Triamids einer JDioxycitroncn- 
sdwre (III.) u. mit C8H5-NH*NHS u. Toluolsulfohydrazin entsprechende Trihydrazidc 
lieferte. Vff. vermuten im Hamameliszuekei* eine yerzweigtc H esose vom Typus I. 
oder II ., neigen aber mehr zu II., wobei auch die Gleichwcrtigkeit der Stellung 
heider Gallussiiurereste erkliirt wurde.

1. CIIaÓH • COH(Cq ) • CH OH • CHOH • CH^OH

• II. CITjOH • CHOH • COH (C q )  • CHOH • CIIjOH

III. COOH ■ CHOH • COH(COOH) • CHOH • COOH
V e r su c h e . Hainamelitannin, C30H20O14, aus W . in Nadeln mit 6II20 ,  die cs 

bei 100° unter 12 mm Druck yerliert, [« ]S1S78 =  -{-35,7° (inW ., 2%), ca. */s so groB 
in 50%ig. Aceton. Frei von N , CaII30  u. OCHs. — Hamameliszucker, C0II1S0 6, 
[« ]J1W8 —  — 7,1°. —  p -Nito-ophenyIhydrazon des yorigen, CI2H I70 7N3, hellgelbe 
Krystalle (aus wenig W . mit etwas Eg.), F. 165—166°. — p-Toluolsulfohydrazin, 
C7lI ,0O2N2S, aus p-Toluolsulfochlorid in Bzl. u. Ilydrazinhydrat mit wenig W.r 
Blattchen oder Nadeln (aus W.), F. 112°, 11. in Eg., A., CII40 , Essigester, Pyridin, 
Siiuren u. Alkalien, wl. in Bzl., swl. in PAe. Acetylderw., C9HI20 3N2S, Krystalle 
(aus verd. Essigsiture),-F. 151°, 1. in Eg., Aceton, CH40 , Pyridin u. h. A., unl. in
A., PAe. u. Lg. — p-Toluolsulfohydrazon des Benzaldehyds, C14H140 2N2S, Stabchen 
(aus Eg.-Lsg. durch W.), F . 127— 128°, 11. in Eg., A. u. h. A. — p-Toluolsulfohydra- 
zon des Hama»ieliszt<ckers, C13H20O7N2S, Nadelbiischel, F. 155°, [«]'21678 =  +76,1° 
(in Pyridin, 6%)) h in Pyridin, h .W ., A., CII40  u. Eg., unl. in A. — p-Toluolsidfo- 
hydrazon der Glucose, C13H20O7N 2S, in Pyridinlsg. gewonnen, F. 179°, [cć]22s78 =  
—9,59° (in Pyridin -|- W . 4 : 1, 5%). — IIexonsdure aus Hamameliszucker, bisher 
nur ais Sirup erhalten. NJI4-Salz, C6H160 7N , Krystallbuschel (aus wenig W. nach 
Zusatz. von A.), F. 152% [a]2SS78 =  —3,9° (in W ., 10%), sil. in k. W. u. seliwach 
wss. Pyridin u. in h. E g., unl. in CH40 ,  A ., Essigester u. reinem Pyridin. — 
Phenylhydrazid der Hexonsdure, C12H 180 0, silbergljinzende Blattchen oder Nadeln 
(aus h .W .), F. 202—203°, [a]-J578 =  + 35 ,2°. (in 50%ig. EssigaSure +  Pyridin [1 : 11 
4%)> swl. in absol. A. u. A., 1. in h. Eg. -r- p-Toluolsulfohydrazid der Bexonsaure, 
Nadeln (aus h. A.), F. 173° (Zers.), [«]“ 678 =  + 11 ,3° (in Pyridin, 3%), 11. in Eg. u. 
Pyridin, wl. in k. A ., CII40  u, A. — I>ioxycitroncnsaure (V). Triamid, CaHu0 6N3,. 
Nadeln (aus A. oder CII40 ), Dunkelfarbung 210°, F. 235°, 1. in W . u. yerd. NH3- 
Lsg., unl. in A. u. konz. NH3-Lsg. Triphenylhydrazid, C24lI20O0N0, Blattchen,
F. 187°, 1. in h. W . Tri-{p-Muol$idfohydrazid), C27H320 12N6S3, F. 71°. — p-Toluol- 
sulfohydrazid der Gluconsdure,. Ci8Hj0O8N2S, Nadelbiischel, F. 184°, [c£]22578 =  +40,5° 
(in Pyridin, 4%), 1. in h. yerd. A. (LiHiiiGs Ann. 4 4 0 .  45—59.) Spibgel.



1924. II. E. B io c h e m ie .  — E.2. P f ł a n z e n c h e m ie .  2663

A. J. J, Vandevelde, Beitrag zur Untersuchung halogeniertcr Proteino. III .Brom- 
gluten. (II. vgl. Rec. trav. chiro. Pays-Bas 4 3 . 326; C. 1 9 2 4 .1. 2921.) Bromgluten A, 
Darst. durch 35-t3gige Einw. von 3 ccm Br auf 15 g Gluten suspendiert in 100 ccm 
CC1<; braunes Pulver von stehendem Geruch, schwach hygroskop., enthalt 10,02% N , 
30,02% Br. Durch W. findet je nach Temp. u. Dauer der Einw. mehr oder 
weniger starkę Zers, unter teilweiser Lsg. statt. D ic was. Lsg. enthalt Br-Ioneu. 
Tn einzelnen Fallen werden durch W . 84,9% des Br ionisiert. — Bromgluten S  aus 
yorigem in 0,5-n. KOH durch Fallen mit CH3COOH: enthalt ca. 9% Br, 13% X; 
die Zus. entspricht dem unl. Prod., das bei Einw. von W . auf yoriges bei ge- 
wohnliclier Temp. (8 Tage) erhalten wird. — Bromgluten C, aus A  durch 4-std. Er
hitzen, wobei HBr abgespaltcn wird u. geringe Yerkohlung eintritt: dunkelbraunes, 
geruchloses, sehr hygroskop. Pulver; enthalt 23,9% Br u. 11,9% N. Durch 
10-tiigige Einw. von W . (100 ccm, 1 g Substanz bei gcwohnlicher Temp.) gehen 
etwa % in Lsg. Von dcm Gesamt-Br-Gelialt von 23,9% enthalt die Lsg. 18,4% 
ionisiertes Br; der in W . unl. Teil enthalt 11,3% N u. 11,9% Br. (Rec. trav. ehim. 
Pays-Bas 4 3 . 702—6. Gaud, Landwirtschaftl. Hoclisch.) HABEBLAND.

E. Biochemie.
E s. Pfłanzenchemie.

Friedrich. R,einitzer, Untersuchungcn iiber das Olivenharz. Ober das Oliven- 
\arz aus dem Stamme von Olea europaea L. liegen nur sehr alte Arbeiten von 
P e lle t ie r ,  S ob rero , A m ato, K O rner u. C a r n e lu t t i  vor, nach denen es aus 
einem amorphen Harz u. einem krystallisierbaren Korper besteht, welch letzterer 
ais Oliwi bezeichnet wird. Li den lefzten Jahrzehnten ist das Harz nieht mehr 
bearbeitet worden u. heute scheinbar sehr selten. Da Yf. vermutet, daB das Oliyil 
dem Coniferylalkoliol u. Syringenin nahe stelit, hat er eine neue Unters. in Angriff 
genommen. — Das Harz besteht aus kugeligen oder ellipsoid., seltener stengeligen 
oder walzenformigen Teilehen von ca. 0,05 bis 4 g  Gewicht, die teilweise zu 
groBeren IClumpen yerklebt n. weiB bestiiubt sind. Ziemlicli sprode u. briichig, 
geruchlos, schmeekt stark bitter u. zugleieh siiBlieh. D ie Stucke sind meist triibe. 
U. Mk. in Chloralhydrat oder Glycerin sieht man zahlreiche Luftblaselien u. lange 
Nadeln, Prismen u. Tafelchen in einer glasigen Grundmasse, die in Chloralhydrat 
zL ist. Farbę honiggelb bis braun. Das Pulyer eines klaren Stuckes sintert bei 
60°, beginnt bei 80° zali zu flieBen u. legt sich bei 90° an die Wandę des Rohr- 
clicns an, ohne zusammenzuflieBen. Dunkles, triibes Harz ist bei 80° yollig geschm. 
Erwarmt ist es knetbar wie W achs, aber weichcr u. weniger zahe. Bei starkerem 
Erhitzen an der Luft braunt es sieli, schaumt u. cntwickelt eincn weiBen, nach 
Nelkenol riechenden Raueli. Beim Dest. gelit erst W ., dann ein nach Eugenol 
riechendes saures Ol iiber, das mit FcCl3 einen braungriinen Nd. gibt. — Loslicli- 
kcit: In k. W . wl., in li. W. zl. Beim Liegen in W . wird die HuBere Schicht 
erst klebrig u. fadenziehend, spater durch ausgeschiedcne Krystalle kornig. In A. 
u. CHjOII vollig 1.; mit wenig Losungsm. bleiben nach Losen der harzigen M. 
Krystalle zuriick, nach K O rner u. C a r n e l u t t i  01ivilalkoholat. D ie Lsgg. werden 
von viel W., nicht von A. milcliig gefiillt, obwohl es in diesem swl. ist. LI. in 
Eg., ląngsam, aber vollig 1. in EsBigester, aus dem sich allmahlich Krystalle ab- 
scheiden, swl. in Chlf., CC14, Bzl., PAe., CS2, sil. in Aceton, zl. in gesiitt. wss. 
Chloralhydratlsg. mit grUnlicli brauner Farbę, langsam u. unyollstandig 1. in Glycerin, 
sehr langsam 1. in rauch. HC1 erst gelb, dann grunlich unter B. eines rostroten 

Lsg. in konz. II2S 0 4 erst blutrot, spater violettrot. LI. in 5% ig. NaOII mit 
riitlichgelber, in NII3 mit grttnlich braunlicher Farbę. In Na/JO;, u. NaIIC03 nur 
teilweise 1. (01ivil ist darin 11.). — D. 1,326 (in Bzl. bestimmt). — Rkk.: D ie alkoh.

175*
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Lsg. wird von H N 03 tiefrot gefiirbt (Eigensehaft des 01ivils). Dicselbe Lsg., mit 
W . bis zu schwacher Triibung versetzt, wird yon FeCl3 erst schmutzig yiolett, 
dunn rostbraun gefarbt unter B. eines hellen, kiisigen Nd. Durch NaOH entsteht 
eine rotbraune Lsg. D ie Lsg. in 5°l0ig. NaOH reduziert Fehlingsche u. ammoniakal. 
Ag.-Lsg. erst beim Koehen. — Das Harz ist kein Guramiharz, wie frtther irrtumlieh 
angenommen, da es nach semen Eigenschaften Gummi nicht enthalten kann. 
(Monatshefte f. Chemie 45. 87—94. Sitzungsber. Akad. W iss. Wien 133. n b .  87 bis 
94. Graz, Techn. Hochsch.) L i n d e n b a u m .

J. Dekker, Uber das Mangostin, den gelben Farbstoff der Fnichtschalen von 
G-arcinia mangostana. Zur Isolierung des M angostins, CI0HX0O4 , wurde die 
pulverisicrte Schale mit A. extrahiert u. die Lsg. so eingedampft, daB beim Al>- 
kuhlen ein von Krystallcn durchsetzter Harzkuchen entstand; die Kry stalle wurden 
nach Filtrieren u. Trocknen auf Ton in sd. Bzl. gel., u. lueraus nach wiedcrlioltem 
Umkrystallisieren hellgelbe Nfidelchen erhalten, F. 176,5—177°, unl. in W . Die 
Methosylbest. nach Z e is k l  ergab die Anwesenheit einer OCH3-Gruppe im Mol. 
Bei der Kalischmelze trat Geruch nach Amylalkohol auf, die alkal. Lsg. zeigte nacli 
Ansauern Gcruch nach Yaleriamdurc; aus diesen Befunden ergibt sich, daB

Mangostin evcnt. ein Deriv. des Lapachols 
(nebenst.) ist. Die Verb. muB in diesem 

: CH • C I I < CH= Falle auBer OCH3 noch eine OH-Gruppe 
enthalten, worauf auch dic lik . mit FeClj 
deutet. D ie Acetylierung yerliiuft kompli- 
ziert, es werden yerschiedcne Acetylderiv. 

gebildet — Mcthylmangostin, CI7H180 4, Darst. durch Schiitteln des Mangostins in 
CH3OH mit (CH313S 0 4 -f- NaOH; aus A. fast weifie Nadeln, F. 122,5—123°. Die 
Verb. scheint noch eine chromophore Gruppe zu enthalten, die durch Acetylicren 
beseitigt wird; hierdurch aus h. Bzl. rein weiBe Nadeln, F. 196°. — Benzoylierung 
des Mangostins gibt sirupartige Prodd. Das vom Vf. dargestellte Mangostin zeigt 
keine Red. von Au- oder Pt-Salzen. D ie Schale enthiilt auBer dcm Farbstoff u. 
Harz noch 5,5% Gerbstoffe. (Rec. traw cliim. Pay-Bas 43. 727—30. Rotterdam, 
Gemeenteapotheek.) H a b e r l a n d .

Fritz Wrede und Erich Strack, Uber das Pyocyanin, den blauen Farbstoff 
des BadUus Pyocyaneus. I. Mit Riicksicht auf die Veroffentlichung von Mc Combie 
u. S c a r b o r o u g h  (Journ. Chem. Soc. London 123. 3279; C. 1924.1. 677), die gegen- 
iiber den Angaben von L e d d e r h o s e  (Dtsch. Ztschr. f. Chirurgie 28. 201 [1888} 
nicht wcsentlicli neues bringt, teilen Vff. ihre bisherigen Ergebnisse mit. Regel- 
miiBig gute B. yon Farbstoff in griiBeren Kulturen wurde erreicht, wenn das Mcdiiun 
(Bouillon, besser aus menschlichen Placenten ais aus Pferdefleisch, mit 1% Pepton) 
pH == 7,4 hatte. Der Farbstoff, in den iilteren Kulturen jinschcincnd wescntlicb 
ais Leukoyerb. enthalten, erschcint dann erst ais typ. Blau bei Stehcn an der Luft 
oder Durchschuttelu damit. Dem Chlf.-Auszug wurde das Pyocyanin durcli HC1- 
haltiges W . entzogen, nach Alkalisieren wieder in Chlf. gebracht u. liieraus zweck- 
miiBig durch in Chlf. gel. PikrinsSure ais Pikrat abgeschieden, das durch Umkry
stallisieren aus absol. A. ganz rein erhalten werden kann u. bei Zerlcgcn mit HCI 
das gut krystallisierende Chlorhydrat liefert. D ie Analysen dieser Salze, des Pikro- 
lonats, Chloroaurats u. Chloroplatinats fiiliren fur das freie Pyocyanin zu der von 
der bisher aufgestellten abweichenden Formel C,3H12ON2 oder einem yielfachcn 
derselben. Es kann aus Chlf.-Lsg. durch Zusatz von PAe. oder aus dem Ver- 
dampfungsriickstand durch Krystallisation aus w. W . in dunkelblauen Nadeln ge
wonnen werden, die entgegen iilteren Angaben liingere Zeit haltbar sind. Kryoskop. 
B est in Eg. fiihrt zu einem Mol.-Gew. entsprechend CS0H54O2N4. KMn04 wird in 
saurer Lsg. sofort entfarbt, oxydiert auch in neutraler u. alkal. Lsg. in n e rh a lb
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ciniger Min., H20 2 zerstćirt die Farbę in einigen Stdn. Red. zu einer farblosen 
Verb., die bei SchUtteln mit Luft wieder blau wird, erfolgt leicht, besonders durch
Glucose oder Natriumliydrosulfit in sodaalkal. Lsg. Bei Stelien mit verd. Alkali
erfolgt in einigen Stdn.. Umschlag in Weinrot, bei Kochen mit Alkali fast augen- 
blicklich; Chlf. zieht dann aus der Lsg. niclits mehr aus, Ansaucrn mit Essigsiiure 
fiirbt gelb u. liiBt bei geniigender Konz. gelbe Nadeln auskrystallisieren, leicht mit
Chlf. oder A. ausziehbar; Zusatz yon Mineralsauren farbt wieder rot, wohl durch
B. lcicht dissoziierbarer Salze (durch Chlf. kann der Lsg. bei wiedcrholtem Aus- 
schutteln der gelbe Stoff fast quantitativ entzogen werden). D ie gelbe Verb., auch 
bei troekenem Erhitzen von Pyocyanin erhiiltlicli, entsteht ferner in Form ilirer 
Acylderiw. bei Acetylieren u. Benzoylieren des Pyocyanins u. hat nach den Ana- 
lysen dieser D eriw . die einfaclie Formel C13II12ON2, wird deshalb ais Hemipyocyanin 
bezeichnet. Die durch kaust. Alkalien entstehenden weinroten Salze werden durch 
C02 zerlegt. Gegen lleduktionsmittel u. KMn04 yerhslt es sich wie Pyocyanin.

V e r s u c h s te i l .  Pyocyanin, C2aH240 2Nj, aus W . mit 1H20 , F. nach Trocknen 
133°, laflt bei Erhitzen im Reagensglas gelbe Krystalle (Hemipyocyanin) sublimieren, 
wl. in k. W. u. Bzl., kaum 1. in A. u. PAc., 11. in Chlf., Nitrobenzol, Pyridin u. Phenol, 
in w. W . u. A. P ikrat, C20H24O.!N4(C0H3O;N 5)2, aus A. mit 1 Mol. C2H,,0, bei ca. 
185° Sublimation von gelber Substanz, Zers. mit Aufscbiiumen ca. 190°, bei sehr 
langsamem Erhitzen sclion fruher, fast unl. in k. A., wl. in mit Pikrinsaure gesiitt. 
W., in reinem W . u. W.-haltigem A. anscheinend dissoziiert. Pikrolonat,
(CMHB0 5N()2, ebenfalls mit 1 Mol. C2H00 ,  Zus. wie beim yorigen. Cliloroaurat, 
C2i.H210 2Nj(HAuC14)3, Zers. 185° (bei schnellem Erhitzen), Loslichkeit wie bei Pikrat. 
Chloroplatinat, G.gIL i0 2N4 • IloPtCl^, leichter 1. in A., bei 265° niclit geschm. — 
Hemipyocyanin, C1;)H12ON2, gelbe Niidelchen oder Bliittchen (aus wenig CH40  -)- W.), 
Sintern ca. 146°, F. 155° (unkorr.), bei starkerem Erhitzen sublimierend, wl. in k. 
W. u. PAe., 11. in den meisten organ. Losungsmm. — Monoacetylhemipyocyanin, 
C i^ A N , ,  grungelbe Nadeln mit 2H 20  (aus wenig 011,0 -f~ W.), F. wasserfrei 
120° (unkorr.), 1. in h. W., 11. in organ. Losungsmm. — Monobcnzoylliemipyocyanin, 
CmH10O2N2, griine Nadeln (aus Pyridin -f- W.), F. 173° (unkorr.), unl. in W ., 1. in 
den meisten organ. Losungsmm. (Ztschr. f. pliysiol. Ch. 140. 1—15. Greifswald, 
Univ.) S p ie g e i ..

C. C haraux, i i  ber die bioclieniische Spaltung des Rutins. Rutinose, neue 
Biose, Produkt dieser Spaltung. (Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 631—40. — C. 1924.
II. 49.) S p ie g e l .

C. C haraux, Uber die Gegenwart des Rutins in gewissen Pflanzen. Dar- 
stelluiuj und Identifizicnmg dieses Glucosids und seiner Spallungsprodukte. (Ygl. 
vorst. Ref.) Vf. konnte Rutin aus folgenden Pflanzcnteilen isolieren u. identifizieren: 
Rliiten von Pavia californica, Heracleum sphondylium L., Solanum tuberosum L., 
Sambucus nigra L., Galium cruciatum, Bliittern von Capparis spinosa L., Sopliora 
japonka (in den Bliiten beider ist es schon naehgewiesen), Solanum Lycopersicum L., 
.Yicotiana glauca, Hypecoum pendulum L., Hedera helix L., Lithospermum officinale. 
Meiet setzt sich das Glucosid aus der w. wss. Lsg. des h. bereiteten alkoh. Ex- 
traktes nach Schutteln mit A. schon beim yolligen Erkalten ab, manchmal nach 
Tagen, selten erst nach Konz. Zur Reiuigung wird nacheinander aus CH40  u. 
HjO umkrystallisiert. Der F. ist zu 188—190° angegeben, doch findet Erweichen 
schon unterhalb 188° statt u. ist bei 190° die M. noeli niclit yollig geschm.; es wird 
cmpfohlen, mit einem Priiparat von reinem Rutin gleichzeitig zu erhitzen. 1 Teil 
soli sich in 150 Teilen sd. W . nieht yollstfindig, in 200 Teilen sofort losen. 0,25 g,
2 Stdn. im Wasserbad mit 1 :1 0  verd. HC1 erwiirmt, sollen ca. 0,12 g ungel. Quercetin 
u. im Filtrat eine Drehung yon -(-0,437° geben. CharakterisŁ ist die Zeit, die bei 
der Spaltung unter bestimmten Bedingungen bis zum 1. Auftreten eines Nd. er-
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forderlich ist: In eincm Eeagensglas (18 : 2 cm) werden 0,25 g Glucosid mit 10 ccm 
W . u. eincm Kornclien Eetortenkolile (zur Vermeidung von Siedeyerzug) zum Sieden 
gebracht, da nu sclmell mit 8 Tropfen offizineller HC1 yersetzt u. am EiickfluBkuhler 
weiter gekoclit. Die Zeit vom Zusatz derJHCl bis Auftreten von Nd. ist bei Eutin 
ca. 10 Min., dagegen bei Xanthorliamnin 1'5", bei QuerciłHń 1'45", bei Myricitrin 
2'40", bei Robinin 4'30", bei Lupinin  34'10", bei Centaurein 60'8". Des weiteren 
kiinnen fiir die Identifizierung des Eutins die Yeriinderungen bei Einw. des Fer- 
mentes aus Samen yon Eliamnus utilis dienen (nach 24 Stdn. Fiirbung dunkler gelb, 
Eeduktionsverm6gen der filtricrten Lsg., teilweise Lsg. des Eiickstandes in A., der 
bei Verdunsten Quercetin hinterlaBt) oder Identifizierung der Spaltprodd. lQuercetin, 
Eliamnose u. Glucose) nach Spaltung durcli SSure. (juercetin wird am besten ais 
Bromderiy. identifiziert, ferner durcli das Verh. gegen A. yerscliiedcner Starkę. 
(Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 641—47.) S p ie g e l .

Marie Braecke, Uber die Gegenwart eines durcli Emulsin spaltbaren Glucosids 
in den Arten Yeronica, Euphrasia, Odontites, B artsia und Pentstemon. Nach der 
biocliem. Metliode von B o u iu ju e l o t  hat Vf. die Ggw. eines durcli Emulsin spalt
baren Glucosids, walirscheinlich Aucubin, in den folgenden Arten bei Unters. der 
ganzen Pflanzen uacligewiesen: Yeronica Chamaedrys L., Y. liederaefolia L., F. 
pcrsica P oir., F. łeuciium L. (Yarietiit rupestńs Hort), Y. aruensis L ., V. Becea- 
bunga L ., V. anagallis L ., Euphrasia officinalis L., Odontites Odontites Dum. 
(Euphrasia Odontites L., Odontites ‘rubra Pers.), Pentstemon Ilarhoigi Bentli., Bartsia 
viscosa L. — Iw ertin  bewirkte bei den Yeronicaarten geringe Steigerung des ur- 
sprunglichen Linksdrehungsyermogens mit B. yon wenig reduzierendem Zucker, 
ahnlich bei Bartsia, keine Yeriinderung bei den anderen Arten, aueli nicht bei 
Euphrasia, wo eine friihere Unters. von BODRUUELOT u . F ic iit e n h o l z  (Journ. 
Pharm. et Chim. [7] 11. 219; C. 1 916 . II. 743) eine geringe Einw. gezeigt hatte. 
(Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 665—71.) S pie g e l .

Marc Bridel, Uber die wahre N atur des in der frisclien Bindę von Betula lenta 
L. 1'orhandeiien Salicylsauremethylestei-glucosids. Das Gaultherin, das in der Einde yon 
Betula lenta yorkommen soli u. nach S c iin e e g a n s  u. G er o c k  (Arcli. der Pharm. 232. 
437 [1894]) aus 1 Mol. Salicylsiiurcmetliylester u. 1 Mol. Glucose durcli Austritt von 
IŁ O abzuleiten ist, existiert ais solclies nielit. Das Glucosid, das hier yorhandeu 
ist u. bei Spaltung Salicylsiiuremetliylester liefert, ist yielmehr ident. mit dem M»io- 
tropitin  (vgl. Journ. Pharm. et Chim. [7] 5. 217; C. 1 9 2 4 . I. 2273). (Buli. Soc. 
Chim. Biol. 6. 659—64.) S p ie g e l .

Marc Bridel, Uber datt Yorhandcnsein von Monotropitui. in den [Hschcn Wttrzelu 
dreier Spiraeenarten: Spiraea ulmaria L., S. filipendula L., S. gigantea, var. rosea. 
(Ygl. vorst. Eef.) Nachdem aus Monotropa hypopitys L. gewonnenes Monotropitin 
zur Verfiigung stand, gestaltete sich die Gewinnung dieses Stoffes aueli aus Ex- 
trakten anderer Pflanzen mittels Impfung mit jenem wesentlich einfacher. Es 
wurden so aus den obengenannten Wurzeln 0,058 (Sp. ulmaria) bezw. 0,180 g (Sp. 
gigantea) u. 0,297 g (Sp. filipendula) Glykosid pro kg frischer Wurzel isoliert, das 
nach Eeinigung sich ais Monotropitin erwies. (Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 679 
bis 682.) ' S pie g e l .

B. J. Anderson und M. G. Moore, Uber Phytosterine. Phytosterine des Ge- 
treideols, Baumwollsamenols w id  Leinols. New York State Agricultural Experimcnt 
Station 9 5 . 3—16. 1923. Sep. y. Yf. — C. 1 9 2 4 . I. 562.) K. L in d n e r .

E3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
Y. A. Tamhane, Chemische Studien iiber Saflorsameii und dessen Keinmng. 

Die Eeseryestoffe des Saflorsamens bestelien hauptaiichlieh aus Ol u. Proteinsub- 
stanz. Der ruliende Samen enthiilt weder Stiirke, Glucosid noch Tannin u. nur
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■eine kleine Menge nicht reduzierender, inyersiónsfShiger Zucker u. wahrscheinlich 
keinen Rohrzucker. Das Sauerwerden des Ols wahrend der Keimitng. wird durch 
Enzyme bewirkt. (India Dept. Agr. Mem. Chem. Ser. 6. 223—44; Exp. Stat. Rec. 
50. 427.) , B eujtj.

Harry V. Harlan und Merritt N. Pope, Aschengehalt in .der Gramie, der 
Blattspindel und dcm Samcu der Gersłe wahrend des Wachtums und der Reife. Die 
Gerstengranne enthiilt ein erhebliches Aschendepot, bei einigen Varietaten 30% 
des Trockengewiclites betragend. Die einzelnen Yarietiitón differieren im Aschen- 
gehalte der Granne, wahrscheinlich auch in der selektiven Funktion der absor- 
bierenden Wurzeln. Innerhalb derselben Varietat stclit die Aschenmenge in Be- 
ziehung zur Wasseryersorgung des Bodens, wahrscheinlich zur Menge des trans- 
pirierenden W . — Auch im Achengehalt der Spindel bestehen Unterschiede 
zwisclien den Varietaten. Die Spiudeln der mit Kappen versehenen, grannenlosen 
sind in der Regel aschereicli u. briicliig. — Der Same dient in keinem Teile ais 
Aschendepot, seine Asche ist diejenige des Zellsaftes u. hoeliaktiyen Protoplasmas. 
sie steigert sieli nur wenig, von etwas unter l°/o im frtilien Wachstumsstadium zu 
•ctwas iiber 1% bei der Reife. (Journ. Agricult. Research 22. 433—49. 1921. U. S. 
Dep. of Agric.) Spie g e l .

E. L. 0 verholaer und W. V. Cruess, Ein Studium iiber das Dunkeln des 
Apfklgewebes. Positive Nachweise der Peroxydase im frischen Apfelsaft u. Gewebe 
wurden am sicliersten durcli l% ig. Lsg. von Benzidin in W. erhalten. Organ. 
Peroxyde, d. h. der Teil des oxydierenden Systems, welcher bei Ggw. von Peroxy- 
dase akt. O frei macht, wurden mittels Cr03 u. durch NaJ u. Starkę bei Ggw. von 
Essigsaure nachgewiesen. Das erstere Reagens war besser bei dem Apfelsaft u. 
das letztere melir fiir das Gewebe geeignet. Durch Fallung der Enzyme mit 
95°/0ig. A. konnte das organ. Peroxyd u. die Peroxydase yon dem Chromogen des 
Apfelsaftes getrennt werden. Apfelsaft, welcher zur Zerstorung der Peroxydase 
u. des organ. Peroxydes gekoeht worden war, dunkelte erst nach Zusatz auorgau. 
Katalysatoren u. IIa0 2, wenn die Siiure naliezu neutralisiert war. Qua]itiit. Unterss. 
zur Best. der Natur u. Yerteilung des Apfelehromogens zeigten dessen Zugehorig- 
keit zu der Catechingruppe u. dessen gleiclimiiCige Verteilung in dem Gewebe. 
Das Peróxyd wurde bei 73,5—78° u. die Oxydase bei 90 u. 100° aktmert. Apfel. 
welche 1 Monat lang in N-Gas aufbewalirt wurden, behielten selbst nach Ent- 
fernung aus dem Gase ihr n. Ausselien u. ergaben positive Rkk. fiir Peroxydasen 
u. organ. Peroxyd. In anderen Gasen aufbewalirte Apfelschnitte braunten sęhr 
schnełl u. zeigten die genannten Rkk. niclit. Die Briiunung des Apfelsaftes wurde 
fast Tollstfindig durch Vio'n- Lsgg. der Chloride von NII4, Ba, Ca, Li, Mg, K u. Na 
verhindert, ‘/ioo"11'L sgg . yerzogerten aber yerhinderteu niclit. die BrSunung des 
Saftes. (California Sta. Tech. Paper 7. 40 Seiten 1923; Exp. Stat. Rec. 50.

Hugo Kaho (Kahlio), Uber die Beein/lussung der Hitzekoagulation des Pflanzen- 
plasmas durch die Salze der Erdalkalien. VI. (V. vgl. Biochem. Ztschr. 144. 104; 
C. 1924. I. 1546; vgl. auch S. 1931.) Diese Salze zeigen in ihrer Wrkg. grofio 
Ahnlichkeit mit den friiher untersucliten Alkalisalzen (v’gl. Biochem. Ztschr. 120. 
125; C. 1921. III. 956) auf. Bedeutimg haben in erster Linie die Anionen. Fiir 
die Fahigkeit, die Hitzekoagulation zu fordern, ist die lyotrope Anionenreihe inaB- 
gebend, bei 1-molarer Konz. fiir Ca-Salze CNS NOa Br Cl C2H30„. 
fiir Ba-Salze CNS >  Br >  Cl, fur Sr-Salze Br >  N 0 3 >  Cl,, fur Mg-Salze Br >  
-N03 _> S 04 Cl C2II3Or  W ie bei den Alkalisalzen (vgl. Biochem. Ztschr. 
123. 284; C. 1922. I. 286) ist auch hier das Verh. zur Plasmakoagulation durcli 
EinfluB auf die Permeabititiit zu erklaren. (Biochem. Ztschr. 151. 102—11. Dorpat

409-10.) B e b j u .

[Estland], Univ.) S p ie g e l .



H. Lundegardh. und VI. Moravek, Untersuchungen iiber die Salzaufnahme. der 
Pflanzen. I. Dic gegenseilige Bceinflusmug .der loneii. Vff. untersuchten don gegen: 
seitigen EinfluB der Ionen an unver8ohrten Pflanzen (bohmi Weizen) bei liingereT 
Versuchsdauer. D ie Aufnahmegeachwindigkeit von K, Na u. Phosphat-Ion aus 
'/M-n. Lsgg. wird von Kationen u. Anionen einer Reilie von Neutralsalzen in Konz. 
‘/400-n. bis '1,00-n. stark bccinfluCt. Ihre Wrkg., die vou der Konz. meistens selir 
stark abhiingt, wird nalier beschrieben. Bei einigen Ionen, namentlicb bei K‘, Ca", 
Mn”, AT” u. N O /, IL P O /, PO /" ist sie walirseheinlieh rein kolloidchem., die 
anderen yerhaltcn sich wechselnd. Nacli 3-t!igiger Versucliszeit betrug iiberall das 
pH : 6,8. (Blochem. Ztschr. 151. 296—309. Briinn, Masaryk-Univ.) Tennenbaum.

Suneo Nakamura. Yergleichende Vcrsuche iiber die abtotende Wirkung von 
Trypaflavin a u f Streptokokken in nitro und in vivo. Trypaflayinlsgg. 1 : 800 bis 
1 :6 0 0 0  toten bei 37° im Reagensglase grofie Streptokokkenmengen schnell ab; 
solche von 1 : 25000 konuten in 15—60 Min. nicht alle Keime der groBen Einsaat 
toten; wShrend aber durch Kultur nocli lcbendc Keime uachzuweiscn waren, konute 
Infektion einer Maus von der Wunde aus mit so beliandelten Streptokokken niclit 
mehr hervorgerufen werden. Der Erfolg beruht also nur zum Teil auf Abtotung 
der Erreger, zum Teil aber auf Entwicklungshemmung bezw. VirulenzabschwUehung, 
die durch Trypaflayin stiirker bezw. sclmeller heryortrat ais in einem Parallelvcrs. 
mit HgCla-Lsg. 1 : 12500. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 1 0 3 . 640— 48. Iust. 
„R o b e r t  K o c ii“.) S p ie g e l .

B,. Kudicke, Ed. Strauss und W. A. Collier, Versuclie zur Oeuńnnung von 
trgpanociden Substanzen durch Hydrolyse von Eiiceipkorpern. Yerschiedene Bc- 
obachtungen lassen es moglich erscheinen, daB das Auftreten von EiweiBspalt- 
prodd. der unkomplizierten Trypanosomeninfektion entgegenwirkt. Aus Vorverss. 
ergab sich, daB don einfaehsten, im Handel erhaltliclien Aminosituren eine: 
.schiidigende Wrkg. auf Trypanosomen nicht zukommt. Dagegen gelang es, it> 
yitro schwach wirksame Substanzen durch sehonende Spaltung yerschiedener 
EiweiBkorper (Hornsubstanz, Gelatine, Caseinogcn, Pferdcserumglobulin) zu ge- 
winnen, ebenfalls bei Totalhydrolyse von Hornsubstanz. Eine reinliche Trennunjr 
von wirksamen u. unwirksamen Substanzen gelang nicht, jene fan den sich in den 
„Albumosen“, aber auch in Peptoneu. Sic sind wenigstens teilweise in 80%ig. A. 1. 
Bei Einfuhrung in den Organismus kranker Tiere konnte eine Wrkg. nicht fest- 
gestellt werden. Dics spricht aber nicht dagegen, daB die Eutstehung derartiger 
Substanzen innerhalb des Organismus diesen im Abwehrkampf unterstiitzen kann. 
(Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 1 0 3 ! 622—39. Frankfurt a. M., G e o r g  S pe y e b - 
Iłaus.) S pie g e ł .

Albert Berthelot und E. Ossart, Uber den Gehall d er ' Tuberkel- und Parn- 
tubei-kelbacillen an Gluctden. Nacli Behandlung gleich gezuchteter StSmme mit 
IŁ S04 (20 g in 100 ccm) bei 134° gaben fiir 100 g  Trockensubstanz reduzierende 
Stoffe (ais Glucose bereclinet) die Bacillen der menschlichen Tuberkulose 5,875, der 
Rindertuberkulose 6,800, der Gefliigeltuberkulose 1,690, Grasbacillen 0,755 g. (Buli. 
Soc. Chim. Biol. 6. 677—78.) S pie g e l .

James M. N eill und Oswald T. Avery, Studien iiber Oxydation und Reduktion 
durch Pncumokokke.it. VI. u. VII. M itt (V. vgl. S. 995.) VT. Die Oxydation von 
Ensymen in  sterilen E rtrakten von Pneimiokokken. Sterile Extrakte aus anaerob 
gewachseneu Pneumokokken wurden durch Frierenlassen u. Auftauen gewonnen li
der Luft ausgesetzt. Dabei wurden am leichtcsten die kohlenhydratspaltenden Enzymc 
(Saccharase, Raffinase, Inulase, Amylase) unwirksam, auch das bakteriolyt. Enzym 
geschwaclit, wiihrend Lipase u. Peptonase unbeeinfluBt blieben. Fiir sich sind die 
zerstorbaren Enzyme oline Rk. auf molekularen 0 2, der Vorgang ihrer Zerstoruug 
scheint auf Osydationen yon ahnlichem Typus zu berulien w'ie der friiher fiir dic
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Oxydation des Hamotoxins u. Hamoglobius angenommene. Die relative Widerstands- 
fahigkeit der einzelnen Enzyme gegen die Oxydation zeigt die gleiclie Reihenfolge 
wie diejenige gegen Hitze. Doch seheint durch geeignete Regelung der Bedingungen 
bei der Oxydation die JJeeinflussung einzelner Enzyme besser getrennt werden zu 
konnen.

VII. Enzymaktimtdt steriler F iltr ate v<m aeroben und anaeroben Kulturen von 
Pneumokokken. D ie sterilen Filtrate autolysierter Pneuraokokkenkulturen, die anaerob 
gewachsen waren, zeigten sieli weit reicher an wirksanien endocellulSren Enzynieu 
ais in gleieher W eise gewonnene aus aerob gewaehsenen. Dies diirfte sich durch 
oxydative Zerstiiruug von Enzymen im 2. Falle erkliiren. DaB diese bei den auto- 
lysierten Kulturen yollstiindiger ist ais bei den oxydierten sterilen Zellextrakten, ist 
walirseheinlich dem Umstande zuzuschreiben, daB jene liinger den Oxydationsprodd. 
(Peroxyden) ausgesetzt waren. So kommt es hier auch zu yollstiindiger Zerstiirung 
der Saceharase u. des bakteriolyt. Enzyms u. zu fast yollstiindiger der Lipase. 
(Journ. Exp. Med. 40. 405—22. 423—27. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. res.) S p ie g e l .

C. W ehm er, (kcalsaure- und Citronensdureentstehung in  ihrer gegenseitigen Be- 
zieliung bei verschiede>ien JRassen des Pilzes Aspergillus niger. Nach den yorliegen- 
den Unterss. wird die Oxalsiłure erst durch Zerfall der Citronensiiure gebildet. W  o 
diese in alten Kulturen sieli iindet, handelt es sieh urn Reste von unzers. Siiure, 
bei Auftreten grofierer Mengen nicht um Mehrbildung, sondern um Verzogerung 
des Zerfalles. Dieser Zerfall zu Oxalsśiure kann auch yollig ausbleiben. So bildete 
eine ais Aspergillus niger japonicus (Pilz 8) bezeichnete Art, morpliolog. mit den 
Oxalsiiurebildnern ganz ubereinstimmend, iiberhaupt keine Oxalsiiure. Sie baut 
Citrate nicht yollstiindig ab u., soweit der Abbau erfolgt, yielleicht direkt zu CO,_> 
u. H20 . Freie Citronensiture wird auch von ihr restlos yerbrauclit. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57. 1659—65. Hannover, Techn. Hochsch.) S p ie g e l .

E. Berwald, Beitrdge zur chemischen Physiologie rotgefdrbter Torulaarten. Die 
schleimbildende, einen roten Farbstoff erzeugende Hefe fand sieh ais zufiillige Ver- 
unreinigung eines Bieres. Sic wurde ais eine noch nicht beschriebene Species er- 
kannt u. fur sie der Name Eutorula mucigera yorgeschlageu. — Die GriiBe der 
ellipsoidischen bis gestreekt ellipsoidischen Zellen betriigt 3—7 fi zu 1—3 (U; auf 
festen NShrbdden wurden auch Zellen bis zu 8—10 fi zu 2—4 jti angetroffen. In 
den Zellen finden sich meist zwei Fett- oder Óltropfelien. — D ie Vermehrung er
folgt durch Sprossung; B. von Sporen konnte nicht erzielt werden. — In Niihrlsgg. 
mit organ. N-Quelle kommt es zu B. von Haut, wahrend in minerał. NShrfl. sich 
ein Bodensatz bildet. — Groflere SproByerbande fehlen, es kommt nur zur B. von 
Kronen, da die Tocliterzellen sich nicht von der Mutterzelle loslosen. — Verss., 
Terschiedene Zucker zu yergiiren, yerliefen immer erfolglos. — Am gUnstigsten fur 
die Entw. sind Maltose, Glucosc, Fructose, Saceharose, Raffinose, Galactose, cc- u. 
I^-Metliylglucosid u. Amygdalin; sehlecht wirksam sind Lactose, Arabinose, Gly- 
cerin, A., 1. Starkę. — Die Assimilationsfahigkeit der gepriiften Sfiuren nimmt in 
folgender Reihe ab: Apfel-, Citronen-, Bernstein-, Essig-, W ein-, Milch-, Ameisen- 
saure, wobei sieli nur fiir die ersten 3 mit Sicherheit ein Abbau nachweisen liiBt. — 
Mit Nitraten ais N-Quelle findet ein besonders starkes Waclistum statt. — Ais Grenz- 
werte fiir die Lebensfiiliigkeit wurden gefunden 14 Vol.-% A. oder 0,2% Ameisen- 
s3ure oder 0,6% Essigsiiure oder 1% Weinsiiure oder 4% MilchsSure oder 6,5% 
Citronensiiure oder 10% Apfelsaure oder 10% Bernsteinsaure; die Sauregrenz- 
werte gehen nicht mit dem Dissoziationsgrad parallel. — Die Abtotungstemp. liegt 
zwischen 65 u. 70°. — Die Wachstumsgrenzen lagen bei 36—38°. Hatten die Kul- 
tuien 10 Tage bei 40° gestanden, so zeigte sich bei 25° docli noch Entw. Bei 0° bis 
2° fand noch kraftige Entw. statt. — Die B. von Saure ist am stiirksten bei Ver- 
wendung yon Saceharose (NHJ2S 0 4; sie fiłlirt zu pH =  2,85. — Charakteristisch



ist die B. eines roten fadenziehenden Schleimes, der bei Hydrolyse mit H2S 0 4 Ga- 
laktose, also wohl ein Galaktan darstellt. — An Enzymen wurden nacligewiesen: 
Saccharase (Optimum pH =  5,0 Hydrolyse 4% ig. Saccliaroselsg. in 720 Mim zu 
96,7°/o)> Maltase, a -  u. fl-Methylglucosidase, Raffinase, Proteolyt. Enzyme, Desami- 
dase, Reduktase (Red. von Nitrat) u. IApase. Nicht yorhanden sind Amylase 11. 
Glykogenase (ersehlossen aus dem Mangel an Glykogen). (Ztsclir. f. ges.Brau- 
wesen 47. 45—48. 49—52. 53—55. Weilienstephan.) A. R. F. H e s s e .

E. J. Fulmer, F. F. Sherwood und V. E. Nelson, E inwirhm g von Ammonium- 
chlorid a u f das Wachsłum von Hefe und die Hydration von Kleber in Bicnmirze. 
(Vgl. F u l m e r  u . G iiim e s , S. 995.) NH4C1 in kilnstl. Niilirboden fiirdert stark das 
Wachstum von Hefe u. setet die Kleberhydration herab. (Ind. and Engin. Chem. 
16 . 921. A m es [Iowa].) G r im m e .

Charles Bichet und Henry Cardot, Die Milćhsauregttrung und die Ab- 
weichungen vom Miitelwert. Kritik der Ausfulirungen von L u m iĆr e  (vgl. S. 351) 
unter Betonung der bei Best. der gebildeten Siiure erforderlichen YorsichtsmaB- 
nahmen. D ie Angabe, daB Kulturen aus dureli gelindes Zantrifugieren vou 
Bakterieuanhiiufungcn befreiten StSmmen vollige RegelmaBigkeit zeigen, kouute 
nicht bestatigt werden. Auch nach Zentrifugieren, Filtrieren u. Yerd. ergaben 
sich Abweichungen vom Mittel, die bei Ggw. von HgCL. in miiBiger Yerdiinnuug 
der Kultur (1 : 300) gcgeniiber den Kulturen oline jenes nur unbedeutend gesteigert 
waren (1 8 2 :1 0 0 ), in stSrkerer Yerdiinnung aber crheblicli (910: 100). (Ann. Inst. 
Pasteur 38. 842— 47.) S pie g e l .

Augustę Lumifere, TJber die Rcgelmafhgkeit der Mikltsauregariing. Vf. lialt 
an seinen Behauptuugen fest u. meint, daB RlCHET u. CARDOT (vgl. vorst. Ref.) 
durch die neue Versuchsanordnung neue Faktoreu der Unsieherlieit 'herbeigefiihrt 
liaben. (Ann. Inst. Pasteur 38. 848—50.) • S p ie g e l .

E4. Tlerchemie.
0 . Schumm, U ber Porphyńnbildung aus Blutfarbstoff. II. Mitt. (I. vgl. Ztschr. 

f. physiol. Ch. 132. 64; C. 1924. I. 1681.) Es werden mitgeteilt: 1. Verft’. zur ćhem. 
Darst. eines ehloroforml. Rohporpliyrins aus Blut, eines „primaren“ porpliyrinartigen 
Abbauprod. (,,«-Hiimatoporphyroidin“) des Hamoglobins u. des aus jenem Abbau- 
prod. gewinnbaren «-Hiiinatoporphyrins; 2. die wichtigeren Rkk. nebst den 
zugehorigen spektr. Werten zur (Auffindung u.) Unterscheidung der genannten 
porphyrinartigeu Farbstofte von Koproporpbyrin, Uroporphyrin, Mesoporpliyrin, 
„Hamatoporphyrin N e n c k i“, Iliiuiatoporphyrin H o p p e -S e y l e r  u. dem Schwefel- 
8iiurehamatopoiphyrin von H a m s ik . Das besehriebene cf-HiimatoporplijTin, zum 
Teil auch das zugehorige «-IIiimatoporphyroidin besitzen groBe Ahnlichkeit mit 
dem in Chlf. 1. Porphyrin aus Faeces (P a p e n d ie k , Ztschr. f. physiol. Ćh. 133. 97; 
C. 1924. I. 2269), dem Porphyrin von K a m m e r e r -F is c h e r .-Sc u n e l l e r  (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 130. 302; C. 1924. I. 60), dem Ooporphyrin von II. F is c h e r  u . KOGI. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 131. 241; C. 1924. I. 927), einem aus kulilaufbewahrtcm 
Fleisch u. Siiugetierorgauen isolierten in Chlf. 1. Porphyrin u. dem a;us S- u. COj- 
Hiimoglobin durch Einw. von HC1 dargestellten porpliyrinartigen Spaltprod. (vgl. L ist, 
S. 2591). Man mufi dalier bei der Aufarbeitung hamoglobinlialtigen tier. Materials 
mit der Mogliclikeit reclmen, daB sich aus vorhandenem Hamoglobin S- oder C0«- 
Hamoglobin in geriuger Menge in Chlf.- u. in Eg-haltigem A. 1. Porphyrin bildea, 
welche sich von Uro- u. Koproporphyriń, jedoch nicht v o n  Oo-, K a m m er ers  h. 
P a p e n d ie k s  Porphyrin u n tersclie id en  lassen. Ober die spektralanalyt. U ntersćhiede  
vo n  a-IIiimatoporpliyrin, Hamatoporphyrin NENCKI, Mesoporpliyrin, Phylloporphyrin , 
Kopro- u. Uroporphyrin u. yerscliiedencn aus Blut, Hiimatin u. Hfimin dargestellten 
Hsmatoporphyrinderiw. ygl. das Original. — ci-ltamatoporphyroidin. Blut oder
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Blutkorperchenbrei, durcli 5—15 tiigiges Stehen bei 15.—20° unter LuftabschluB 
O-frei gemacbt, wird in dic 7—10 faclie Menge konz. HC1 gebraclit, durchgemischt 
u. nach einigen Stdd. mit dcm gleichen Vol. Chlf. ausgescliiittelt. D ie yereinigten 
Chlf.-Ausziige werden mit W . gewasclicn, filtriert u. abdest. Zur Vermeidung. von 
Nebenprodd. wurde bisweilen der erstc Chlf.-Auszug verworfcn oder yor der Chlf.'- 
Extraktion mit A. ausgczogen. In einigen Fiillen wurde dic Blnt-HCl-Mischung 
mit Soda neutralisert, mit Essigsiiure angesiiuert u. mit A. extraliicrt. Das Roli- 
porphyrin lost sich in 10°/oig. KOH mit gelb bis rotbrauner Farbę, wird mit HC1 
oder Eg. wieder abgeschieden u. ist dann in 1/10-n. KOII 1. Das aus ‘/10-n. oder 
‘/so-n. KOH mit Essigsiiure 1—2 mai umgefiillte Rohporphyriu wird ais «-H:iinato- 
porpliyroidin oder kurz ais u-Porphyroidin  bezeiclinet. D ie Chlf.-Lsg. zeigt deut- 
liches Porpliyrinspektrum, gibt jedoch weder in saurer noch in alkal. oder Pyridinlsg. 
die Spektralrkk. des Hiimatins, auch nieht nach Zusatz yon NH2-NH2 oder (NH4)2S. 
In '/,0 -n. KOH entsteht ein charakterist. Spektrum, yorliiiifig ais „3strcifigcs alkal. 
«-IIitmatoporpliyroidinspektrum“ bezeiclinet, I. 642, II. 592, III. 541 fifl. Der Farb - 
stoff ist in Eg. mit yiolettroter Farbę 11. Beim Behandeln mit eiuer Lsg. yon Fe 
in Eg. erfolgt Uinsclilag in braun unter B. eines Komplexsalzes mit den Spektralrkk. 
des K-Hiimatins. Beim SchUtteln der Chlf.-Lsg. des Porphyrins mit 25°/„ig. IIC1 
bleibt der Farbstoff bauptsiichlich im Chlf. u. zeigt das Porphyrinsiiurcspektrum
I. etwa 606, III. etwa 562. In 250/Oig. IICl ist das Roliporphyrin 11., schwaclie 
Lsgg. sind griin, stiirkere in der Durclisiclit yiolettrot, im reflektierten Liclit griin. 
Mit CHjOH -f~ HC1 entsteht ein in Chlf. 11., in KOH unl. Ester, desscu 
spektrale Eigenschaften, ebenso wie diejenigen des bei der Einw. ron konz. H2S 0 4 
auf «-Hiimatoporphyroidin gebildeten Deriy. im Original eingehend besclirieben 
werden. — a-Hamatoporpliyrin. B. beim Yerseifen des «-Hiimatoporpliyroidinesters: 
in ’/ 10-n. KOH 4-streifiges alkal. Hiimatoporpliyrinspektrum, in 25°/0ig- HC1 Porphyrin- 
siiurespektrum. Nach dem spektr. Verh. (ygl. Original) stelit das «-Hiimatoporphyrin 
dem Hitmoglobin bezw. Hiimochromogen niiher ais das Hiimatoporphyrin yon 
N en ck i. (Ztschr. f. physiol. Cli. 139. 219—71. Ilamburg-Eppendorf, Allg. 
Knuikenh.) G u g g e n h e im .

Eug&ne Derrien, Vorldufige Mitteilung iiber einige neue Tałsachen zur N atur- 
geschiclite der tierischen Porpliyrine. D ie Unterss. grunden sich auf die Verwendung 
der roten Fluorescenz, welclie Porpliyrine im ultrayioletten Liclit zeigen. Bc- 
nutzt wurde das Liclit einer Quecksilberdanvpfquurzlampe, durch einen Schirm 
der Pyrexgesellscliaft filtriert, der auBer Yiolett (4,046) etwas melir Ultraviolett 
(3,121 — 3,125) durchliiBt. So wurde Porphyrin in allen (auch ungeffirbten) 
Eierschalen in dereń ganzer Dicke nachgewiesen, im Eileiter einer Lege- 
henne nur in der Zone, welclie die Eischale abseheidet. Es spielt also yiclleiclit 
eine Bolle in dem physikochem. System,, aus dem die Kalkbildung resultiert. Bei 
jungen Siiugetieren findet es sich stets in den in lebliafter Knoehenbildung be- 
griffenen Skelettńlen. In der Amniosfl. yon Scliafen u. aucli' im Innern der 
Embryonen wurde Porphyrin nachgewiesen, das cxtrahiert u. spektroskop, ais 
Koproporphyrin erwiesen wurde. In ZdhnstUmpfen yerseliiedener Menschcn wurden 
rotfluorescierende Punkte nachgewiesen, herstammend von Mikroben, die Porphyrin 
auf Kosten yon Hitmoglobin bereiten. (C. r. soc. de biologie 91. 634—36.) S p ie g e l .

Eugfene Derrien und Jean Turchini, Uber die Anhaufung eines Porphyrins 
w der Harderschen Driise da- Nagetiere des Genu# Mus und iiber die A rt seiner 
Ausscheidung. (Ygl. yorst. Ref.). Bei diesen Tieren zeigt die Hardersche Driise 
im Gegensatze zu anderen Wirbeltieren reichlichen Gelialt an Porphyrin, das nacb 
Losliehkeit u. spektroskop. Verh. an die von K a m m e r e k , F i s c h e r  u. S c h n e l t e r  
h, von P a p e n d ie c k  beschricbenen erinnert, yiclleiclit auch mit dem der Eier- 
seluden ident. ist. Nach liistolog. Unterss. entsteht es nieht in der genanrifen
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Driise, die ihm nur ais Ausscheidungsorgan dient u. liierin durch andere Driisen 
vertreteu werden kann. (C. r. soc. de biologie 91. 637—39.) S p ie g e l .

A. Papendieck, U ber das Porphyrin der menschliehen Faeces. III. Mitteilung. 
(II. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 133. 97; C. 1924. I. 2269.) Das vom Vf. nebeit 
dem eigentlichen Kotporphyrin (I) in Faeces aufgefundene in Chlf. 1. Porphyrin (II) 
untersciieidet sich auch spektroskop. von den anderen natiirlichen Porpliyrinen. 
Gegen die Ansehauung von II. F is c h e r  (Muneli. med. Wchschr. 70 . 1143; C. 1923.
III. 1286) bzgl. B. jenes Porphyrins sprechcn einige ncue Beobachtungen. Nacli 
reichlichem FleischgenuB wurde nur oder ganz iiberwiegend I  gefunden. Bei
3 Wochen langer yolliger Fleischkarenz nahm das Gesamtporphyrin allmalilich ab, 
die Abnahme betraf anfangs vorwiegend I I ,  zum Sehlusse war dieses aber fast 
allein nachweisbar. Verss. an Sauglingen zeigten, daB das Auftreten von I I  niclit 
unbedingt an Ggw. von Blutfarbstoff hn Darm gebunden ist. Bei Unters. von ge- 
wissen darmbewohnenden Bakterien in Kulturen mit Bilirubin  wurden 2 ver- 
schiedene Porphyrine festgestellt, von denen sich eins wie I, das andere wie II 
verliielt. Es ist also moglich, daB auch im Darm Porphyrin aus Galie entsteht. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 140. 16—24. Hamburg-Eppendorf, Allg. Krankenh.) Sp.

Erich. Móllenhoff, Zur Kenntnis der hcxagonalcn KrystaUe des Pfer.de- 
hdmoglobins. Die vom Vf. bereits vorher (vgl. Ztschr. f. Biologie 79. 93; C. 1923.
III. 1288) ais reduziertes Hamoglobin angesprochenen hexagonalcn Krystalle 
konnten jetzt dargestellt werden, indem Blutkorperchenbrci von frischem defibri- 
niertem Blut, mit dem 4—5-fachen VoL 0,25°/Oig. NaCl-Lsg. von 38° u. einigen 
Tropfen A. versetzt, mittels Wasserstrahlpumpe evakuiert wurde, bis das Spektrum 
des reduzierteu Hamoglobins deutUcli wahrnehmbar war, dann nach 24-std. Steheu 
bei 0° auf 0° abgekiihlter A ., so daB 40°/oig- Lsg. entstand, unter AusschluB von 
Luftzutritt zugelassen u. wieder einige Tage bei 0° belassen wurde. Bei Luft- 
zutritt gehen diese Krystalle allmiihlich in die Nadeln des Oxyhiimoglobins iiber. 
Es ist damit erwiesen, daB fiir Gewinuung hexagonaler Krystalle von Pferde- 
hftmoglobin die bisher ais unerlaBlich geltende Faulnis nur reduzierend wirkt. 
(Ztschr. f. Biologie 82. 153—54. Munchen, Univ.) S p ie g e l .

E 5. Tierphysiologie,
Lewis H. W right, Der Eisengelialt des Blutes und der M ilz bei infejetioser 

Anamie des Pferdes. Die geringe Anzahl der Unterss. laBt keine endgiiltigeu 
Schliisse zu. In der Milz junger, akut an Anamie erkrankter Pferde war das Fe 
stark vermebrt, bei alten, wo es an sich sehr viel reichlicher vorhanden ist, u. bei 
chroń. Fallen nicht. Im Blute waren F e, Hamoglobin u. Erythrocyten bei den 
kranken Tieren yermindert, Fe in hoherem Grade, ais der Verminderung der 
Erythrocytenzahl entsprach. (Journ. Agricult. Research 26. 239—42. 1923.
Nevada Agric. Exp. Stat) S p ie g e l .

E skil K ylin, Studien iiber die Adrenalinreaktim  bei Storungen im  vegetativen 
Nervensystem. Mitteilung III. U ber die Adrenalin-Blutdruck- und Blutzueker- 
reaktion bei cerschiedeiien Formen von Diabetes mellitus. Vf. bat friihcr gefunden. 
da8 bei essentieller Hypertonie die Rkk. des Adrenalins auf Blutzuckergehalt u. 
Blutdruck in typ. Art verandert sind. D ie gleiehe subnormale yersehiebung faud 
er in Fallen von Diabetes mit gleicbzeitiger Hypertonie, umgekehrt aber hyper- 
uormale bei juyenilem Diabetes ohne Hypertonie. (Zcntralblatt f. inn. Med. 45. 
745— 49. Stockholm, Seraphimerlazarett.) S p ie g e l .

H. Kleesattel, Uber das Yerhalten der Gallensauren im Blut und Hani
wahrend der Schwangerschaft. D ie Haysche Probe (Herabsetzung der Oberflacheu- 
spannung) zeigt in der Schwangerschaft haufig positiven Ausfall. Vf. konnte aus 
solehem Harn nach dem Verf. von H op p e-S ey leb  eine Substanz gewinnen, wclche
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die charakterist. Rkk. der Gallensiiuren gab, es ist also selir walirseheinlich, daB 
die Anderung der Oberfliichenspannung auf abnormem GallensSuregehalt beruhf. 
Systemat. Unterss. zeigten, daB der Ausfall der Hayschcn Probe von Tag zu Tag 
schwankt, im ganzen aber um so liśiufiger ul starker positiy ist, je nfilier das Ende 
der Schwangerschaft kommt, den Holiepuukt unmittelbar nach der Geburt erreieht, 
wiihrend im Wochenbette rascli Riickkehr zur Norm folgt. Best. der Gallensauren 
im Blute nach F r e y  (Klin. Wchschr. 2. Nr. 40) zeigte, daB, wie erwartet, auch 
hier der Gehalt etwa von 3. Monat der Schwangerschaft an bis żnin Ende der 
Grayiditiit ansteigt, unmittelbar nach der Geburt plotzlicli abfiillt, aber kurz da- 
nacli wieder ansteigt. DaB dieser neue Anstieg keine entaprecliende Erscheinung 
im Ilarn auslijst, ist yielleielit durch den Eintritt der Milchsekretion zu erkliiren. 
(Klin, Wchschr. 3. 1861—62. Hamburg-Eppendorf, Uuiv.-Frauenklinik.) S p ie g e l .

J. Csapó und D. v. Klobusitzky, Mnflufi der Wassersłofjionenkonzmtrałioii 
auf die Salzflockung der Scrumciweifikorper. I. Die Flockungskraft von N o > S 04 u. 
NaCl gegenuber SerumeiweiBkorpern ist eine strenge Funktion der [H’]t am ge- 
ringsten zwischen pH =  7,40 u. dem isoelektr. Punkte, bei hoherem sowolil ais 
auch bei niedrigerem pI( steigend. (Blochem. Ztsclir. 151. 90—97. Budapest, 
Univ.) S p i e g e l .

Benjamin Schwartz, Hamotoxine aus pdrasitischen Wiirmern. (Ygl. Arch. of 
internal med. 26. 431; C. 1921. I. 636.) Asearis lumbrieoidea enthiilt auBer Hiimo- 
lysin, das durch n. Blutserum neutralisiert wird, ein Hamagglutinin, 1. in NaCl-Lsg., 
mit besonderer Affinitiit fUr Kaninclienblutkorperclien, bei 6—8° noch wirksam, U. 
eine die Blutgerinnung schwacli hemmende Substanz. Ankylostoma caninum scheidet 
ein nichtspezif., in NaCl-Lsg. 1. Hiimolysin aus, wie dasjenige aus Ascaris bei 
niedrigen Tempp. unwirksam, durch n. Blutserum inaktiyiert, relatiy thermolabil. 
In A. 1. Hamolysine werden bei Bustomwn phlebotónum u. Thysanosoma acłinioides 
gefunden, nur schwache in Extrakten von Haemmchus conłortus u. Trichuris de- 
pressitisciila, keins in einer Monieziaart. D ie NaCl-Extrakte von Ankylostoma u. 
Bustomum hemmten die Gerinnung yon Kaninchenblut nicht merklich. (Journ. 
Agricult. Research. 22. 379—432. 1921. U. S. Dep. o f Agric.) S pieg el .

L. Randoin und H. Simonnet, Nahranjsgleicligewicht, Isodynamie und ele- 
lmntare Gnmdstoffe. Man kann, z. B. bei Erniihrung yon Tauben, zu yerschiedenen 
„yollstJindigen" Nahrgemisclien kunstlielier Art kommen, wenn man sich an die 
chem. Zus. der naturlichern Nahrung hiilt u. diese auf Grund biolog. Verss. der 
Eigenart des Vcr3uchstieres mehr u. mehr annShert. D ie elementaren Grundstoffe 
(gewisse Vitamine u. gewisse Mineralstoffe, die im Organismus der yerschiedenen 
energieliefernden Substanzen eine Rolle spielen) miissen in optimaler, moglichst 
gleichmaBiger Menge zugegen sein, ferner die notwendige Energiemenge in Form 
<ler drei Gruppen yerbrennbarer Stoffe, die dann in sich weitgehende Variationcn 
gemaB dem Prinzip der Isodynamie gestatten. Es wird gezeigt, daB das in W . 1. 
Vitamin B  eine Wrkg. auf den Stolfwechsel der Kohlenhydrate hat, u. wahrschein- 
lich wird man analoge Verlifiltnisse fiir andere nichtenerget. Stoflfe feststellen konnen. 
Bzgl. des Vitamins B  ergab sich, daB das Verhaltnis B/absorbierten Kohlenhydraten 
fiir die Erniihrung der Taube eine gewisse GriiBe haben muB. Bei gleiclier Menge 
B wird die synthet. Nahrung mangelhaft, sobald eine yerhaltnismSBig starkę A b- 
sorption yon Kohlenhydraten stattfindet, u. bei ungenugenden Mengen yon B ist 
sie um so ungiinstiger, je mehr einfache, absorbierbare Kohlenhydrate sie enthiilt. 
Wird B ganz ausgesclialtet, so ziihlen die nun nicht mehr yerwertbaren Kohlen
hydrate nicht ais Energiequelle, die Isodynamie ist aufgehoben; wird 'dann die 
notige Energie wesentlich in Form yon EiweiB u. Fett geliefert, so zeigt sich ein 
„Wider8taudsgleichgewicht“ bzgl. Gewicht, Korpertemp. u. polyneurit. Erscheinungen. 
(Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 601—24.) S p ie g e l .
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B enjam in  M asurovsky, Eine Untersuchung iiber die. Wirkung von Kiirbissamen 
a u f das Wachstum von Ratten. Zu •50l>/o der il's Grundnahrung dienendeu Komer- 
mischung substituiert, scliadigtcn die Kiirbissamen das Wachstum junger liattcu 
nicht, fiir sich allein ermoglichten sie nur diirftiges Wachstum. (Journ. Agricult. 
Research 2 7 . 39—42. Nebraska Agric. Exp. Stat.) S p ie g e l .

'F . E, Mussehl und J. W .  Calyin (unter Mitwirkung von D. L. Halbersleben 
und B. M  Sandstedt), Njahrungsbediirfnis wachsender ffiihnchen. Mangel des Maises 
fiir die Ernahrung. Mais zeigtc sich in mehreren Beziehungen ais ungenUgende 
Nahrung. Dabei ist zuniichst mangelhafte Beschaffenheit der Mineralbestandteile 
beteiligt. Zusatz vou 5°/0 eines aus Knochenasche, CaCOs, NaCl, K jH P 04, Ca-Lactat, 
MgSO«, S u. F eS 04 bestehenden Gemisches ermogliclite bereits sehr langsames, 
aber dauerndes Wachstum. Auch Mengc u. Art des EiweiBes im Maissamen siud 
ungeniigend. Zusatz von mchr MaisciwciB hatte keine deutliche Besserung zur 
F olgę, Zusatz von EiereiweiB oder Gelatine yerschlechterte eher, 15°/0 Casein zur 
Mais- u. Aschenahrung brachtc dagegen ausgesprochene Verbesserung. Ebcnso 
verbesserte Zusatz von Griinfutter das Wachstum. An fettl. Vitamin scheint es 
der Maisnahrung nicht zu fehlen, Zusatz von Butter fuhrte eher zu Verschlechterung. 
(Journ. Agricult. Research 2 2 . 139—49. 1921. Nebraska Agric. Exp. Stat.) S pieg el .

L. M arch lew sk i und Z. W iev zch o w sk i, Untersuchungen iiber die Yitaminc.
I. D ie von den japan. Forschern angewandte Methode der Extraktion der Yitamino 
aus der Kicie mittels A. ist nicht befriedigend. Es wird nur ein Bruchteil der 
Vitamine, auBerdcm aber eine groBe Menge fettartiger Stoffe extrahiert. Empfehlens- 
werter ist Extraktion mit W ., das 0,1% HC1 entluilt, bei 45—50°; das W. wird 
durch Abdampfen im Vakuum bei der gleichen Temp. entfernt; dann bleibt ein 
siruposer Ruckstand zuriiek, der sich bei Tauben gepriift ais gut wirksam erwcist.— 
Aus den so erlialtenen Lsgg. wird nach Neutralisieren mit NHS die Vitaminfraktiou 
am besten mit A gN 03 gefallt. Durch Behandeln mit verd. IIC1 werden dic 
Vitamine aus diesern Nd. in Lsg. gebraeht, filtriert, zur Trockene yerdampft u. der 
RUckstand mit W . aufgenommen. Aus dieser Lsg. werden dic Yitamine nach 
Neutralisation mit Na2C 03 u. Filtrieren mit Pikrinsdure gefallt. Es wird cin 
braungelber Nd. erhalten, der aus Aceton umkrystallisiert werden kann. Das 
Filtrat hat keine Vitamin\vrkg., so daB die Fiillung mit Pikrinsaure sehr gut ist 
Aus den Pikraten. werden die Vitamine durch Behandeln mit verd. HC1 u. Auf- 
nehmen der Pikrinsaure in A. in Lsg. gewonnen; diese ist nach Neutralisation 
unveriindert wirksam. (Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 40—43. 1923.) A ron .

J. S. M c H a rg u e , Die Verknupfung von Mangan m it Vitaminen. Die Rollc, 
die das Mn im Pflanzenleben spielt (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 4 4 .  1592; C. 
1 9 2 3 . III. 498) liiBt auch eine Bedeutung. seiner katalyt Wirksamkeit fiir das tier. 
Leben moglich erscheinen. Pericarp u. Keimling von Reis, Gerste u. Weizen ent- 
halten erhebliche Mengcn Mn u. dieses diirfte mit dem bei Ausmahlung dieser 
Samen entfernten vitalen Faktor zusammen hiingen. Bei Tieren findet es sich in 
groBter Menge in Leber, Niere u. Pankrcas. In der Milch vermindert cs sich mit 
der Dauer der Lactation entsprechend dem von yerschiedenen Forschern fiir die 
Vitamine dersclben festgestellten Vcrhaltnis. Im, Eigelb ist es yorhanden, ino 
WeiBei n icht D iese u. ahnliche Feststellungen fiihren zu der Ansieht, daB zwischcu 
Mn u. den yitalen Faktoren von Pflanzen- u. Tiergeweben eine Beziehung bestelit. 
(Journ. A gricult Research 2 7 . 417—24. 1 Tafel. Kentucky Agric. Exp. Stat) Spiegel .

N. Bezssonoff, Uber die von Jendrassik (1923) zur Cliarakterisierung des 
Vttamins B  vorgeschlagene Eeakticm und ihre Beziehungen zur Phenolfunktion. Die 
von J e n d r a s s ik  angegebene Rk., welche auf der Red. yon K alium ferricyan id  in 
Ggw. von FeCl3 unter B. yon PreuBischblau beruht, ist eine feine Rk. auf o- u. 
p-;Polyphenole. Es ist nicht berechtigt, zu schlieBen, daB das Yitamin B keine
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Phenolfunktion hat. (Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 35—39. Colombes, Biol.-Chem, 
Lab.) A r o n .

P aul E . W ed gew ood  und F loren ce  L. Ford, Uber den Wert der, Bezssonofj'- 
schen Reaktioii ais Indięator fur die Gegenwart des Vitamin C im Sauerkohlsaft. 
Der Sauerkohlsaft gibt wohl eine starkę Blaufiirbung mit dcm Phosphormolybdiin- 
reagenz nach B e z s so n o f fJ ubt aber bei Meerschwcinchen keiue antiskorbut. Wrkg. 
aus. (Buli. Soe. Chim. Biol. 6. 217—19. Cincinnati, Univ.) A r o n .

N. BezsaonofF, Eine Zusatzhedingung bei der Priifung mil dem Reagens auf 
das C-Vitamin. {Antwori an P.-E. Wedgewood und F.-L. Ford.) (Vgl. vorst. Bef.) 
Die Rk. u. die Blaufiirbung beruht nicht auf dem Vitamin C selbst, sondern auf 
einem Kiirpcr von wahrscheinlich o- oder p-Diphenylfunktion, der mit dem Yitamin C 
in Yerb. steht u. sich von ihm in Lsg. abscheidet. Man muB deslialb bei der 
Priifung mit dem Reagens eine Reihe auch andernorts beschriebener Zusatz- 
bedingungen (S. 1817) einhalten. (Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 220—24.) . A r o n .

X. A. T scherkes, D ie Bcdeutung der Yitamine im  Haushalt des tierisehen 
Korpcrs. III. Mittedung. Der Verlauf des M weifi-, Kohlehydrat- und Fettliungers 
lei Amtaminose. (U. vgl. Biochem. Ztsclir. 137. 121; C. 1923. III. 326 u. Biochem. 
Ztschr. 143. 1; C. 1924. I. 2442.) Wird die notwendige oder eine uberreichliche 
Calorieenmenge zugefiihrt, ohne daB Vitaminc in der Nalirung yertreten sind, so 
cntwickelt sich bei Tauben immer daa typ. Bild der Vogelavitaminose. Es macht 
keinen Unterscliied, ob ausschlieBlicli EiweiB oder ausschlieBlich Kohlehydrate oder 
ausschlieBlich Fett gefuttert wird. Ist die Calorieenzufuhr aber ebenfalls un- 
geniigend, so maclien nicht alle Tauben eine cxperimentelle Avitaminose in ihrer 
klass. Vollstiindigkeit dureh. In vielen alteren Verss. bestand neben Unteremalirung 
mit anderen NahrstolFen auch Vitaminhunger; deshalb sind vielfach friiher Er- 
scheinungen der Ayitaminose ais Symptome anderer Formen des PartiaJliungers 
angesehen worden. (Biochem. Ztschr. 149. 51—62. Odessa, Med. Fak.) A r o n .

Hans Steidle, Besiłzen efibare Pilze antiskorbutische W irh m g l Vf. priifte 
frische Speisepilze (Eierschwamm u. Wiesenehampignon) auf ihre antiskorbut. Wrkg. 
im Zusammenhang mit der Frage naeh dem Gehalt an C-Vitamin. Bei beiden 
Arten konnte eine antiskorbut. Wrkg. nicht festgestellt werden. (Biochem. Ztschr. 
151. 181—86, Wurzburg, Univ.) T e n n e n b a u m .

C. P. Sherw in , A. Ś .  R osę und A. W eber, Schwefelstofjwecliscl. III. Theoret. 
Betraehtungen iiber die Ausscheidung von S nach Yerfttttcrung von Cystin, Cystein 
u. Deri.w.. derselben. Sitzt ein CaH5-CO an der SH-Gruppe, so nimint im Harn 
der S03-S ab, ebenso bei C ystinderiw ., dereń NEL, durch CII3■ CO oder CflII5• 
CBLj-CO besetzt ist, mehr noch, wenn beide Gruppen bloekiert sind. (Proc. of the 
soc. f. exp. biol. and med. 21. 234—36. New York, F o r b h a m  Univ.; Ber. ges. 
Physiol. 26. 361. Ref. K a p f h a m m e r .) S p ie g e l .

Hans M uller und L. K u rthy , Chemische und physiologische Untersuchungen 
iiber Wismut. IV. Mitteilung: D ic Ausscheidung des per os zugefiihrteii Wismuts. 
(III. ygl. S. 2685.) Bei Verfiittcrung von -Bij03 an Hunde u. auch nach (jBi0)2C03 
zeigte sich,, daB etwa 30 mai so yiel im Kot wie im Ilam  ausgeschieden wird. Da 
noch 8 Tage nach der Darreichung relatiy groBe Mengen im Kot crscliienen, muB 
die Anlegung eines Bi-Depots im Korper angenommen werden. AuBerdem ist die 
Ausscheidung intermittierend. Auch bei therapeut. Injektionen an Menschen setzt 
sich die Bi-Ausscheidung iiber Wochen fort. (Biochem. Ztschr. 149. 239 bis 
2^4.) W o l f f .

L. K iirthy, Chemische und physiologische Untersuchungen iiber Wismut. V. Mit
teilung. Uber die Ausscheidung intramuskular und subcutan verabreichten Wismuts. 
(IV. vgl. yorst. Ref.) Nach intramuskulśirer Einyerleibung yon Oleobi (H o f f m a n n , 
La R oche & Co.) war beim Hunde die Ausscheidung yon Bi im Kote. in den
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ersten Tagen ziemlich betriichtlicli, dann abnehmend, im Harn blieb sic nach an- 
fangliclier Steigerung sehr bald auf mittlerer Hohe u. gleichmiiBig. In 30 Tageu 
waren nur ca. 20% der zugefuliTten Mcnge ausgeschieden, davon 58,8% im Ilarn, 
41,2% im Kote. — Nach Beibringung yon Bismokutan (S a c h s is c h e  Serum - 
w erk e ), das B i ais łon enthalt, durch Verreiben auf der Haut wurden innerhalb 
20 Tagen ca. 30% des zugefiihrten Bi, fast ausschlieBlicli im Kote, ausgeschieden. — 
Bei allen bisher ausgefuhrten Verss. zeigte sich iiberrasehend starkes Retentiona- 
yermogen des Organismus fiir Bi, Relatiy viel davon findet sich in Leber u. 
Darmkanal, betrachtliche Mengen auch in Milz u. Niere, etwas im Gehirn, niclits 
in der Haut. (Biochem. Ztschr. 150. 173—76. Basel, Univ.) S p ie g e l .

L. B. "Winter und W. Smith, Untersuehungen iiber Kohlenhydratstoffwechsel.
I. Yeranderungen in  der N atur des Blutzuckers. (Vgl. Journ. o f Physiol. 57. 100;
C. 1923. I. 709.) Es wurden die optf Dreliung (P) u. die Reduktionskraft des vor- 
handenen Kohlenhydrats yergliehen unter der Voraussetzung, daB die letzte nur 
durch Glucose bedingt sei. Bei Diabetikern fand sich stets das Verhaltnis P/C  
abnorm lioch; bei n. Personen war P  anfangs gering, nahm allmahlich zu, bis es 
(am 3. oder 4. Tage) dem Werte von C entspracb. Wurde nun die Zuckerlsg. 
einmal mit 0,5%ig. HC1 2 Min., einmal mit 9%ig. HC1 2 Stdn. gekoclit, so stieg im
1. Falie der P-W ert bedeutend bei unverandertem C-Wert, wahrend im 2. Falle P
u. C mit den fiir ein Gleichgewieht von « - u. ^-Grlucose erreclineten etwa iiber- 
einstimmten. Bei n. Blute stimmten dagegen auch nach der milden Hydrolyse die 
P- u. C-Werte iibereiu. Es wird daraus geschlossen, daB im Diabetikerblut cin 
Gemisch von Zuckern vorhandeu sein diirfte, von denen einige stiirk komples sind
u. durch die milde Hydrolyse in einfachere, starker rechtsdrehende Substanzen 
ohne Red.-Vermogcn verwandelt werden. Bei Insulinbehandlung (vgl. F orkest, 
S m it h  u . W i n t e r , Journ. of Physiol. 57. 224; C. 1923. III. 694) yerschwinden 
diese komplesen Substanzen aus dem Blute, worin yielleiclit die erste Wrkg. des 
Insulins zu erblicken ist. Ahnliche Substanzen zeigten sich im Blute von Kanincheu 
nach Injektion yon Adrenalin oder Schilddriise, wahrend nach gleichzeitiger Injek- 
tion beider gewohnlich Zunahme des gesamten Blutzuckers, aber keine Anderung 
seines n. Verh. eintrat. Nach Insulinkrampfen wurde beim Kaninchen positiyer 
Wert fiir P, C liingegen =  0 gefundeu. Diese Knimpfe konnen durch Adrenalin 
allein u. auch durch Gemisch desselben mit Schilddriisensubstanz aufgelioben werden. 
(Proc. Royal Soc. London Serie B. 97. 20—40. Cambridge, Biochem. Lab.) S piegel.

Camillo Artom, Beitrag zum Studium des Cholesterinstoffweehsels. V. Vergleich 
der Yeranderungen des Cholesterins und der Fettsduren wahrend der kiiństlichen 
Zirkulation oder der Autolyse der Leber nomialer Jlunde. (IV. ygl. S. 701.) Das 
Verhaltnis Cholestcrin: Fettsauren erweist sich ais Konstantę des einzelnen Ticres, 
nicht der Tierart. Bei kiinstlicher Durchblutung der Hundeleber andert es sich 
wenig im Blute, stiirker im gesamten System, am starksten in der Leber. Nacli 
Auderung durch Zusatz von Neutralfett strebt er im Blute wieder dem Ausgangs- 
wert zu, teilweise durch Bindung yon Fett in der Leber. Bei asept, Autolyse 
schwankt das Verhaltnis in der Leber stark, strebt nach Zusatz yon Neutralfett 
oder Seifen wieder dem Ausgangswerte zu. Anzeiclien fur Ubergang yon Fett iu 
Cholesterin ergaben sich nicht. (Arch. internat, de physiol. 22. 173—86. 1923. 
Messina, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 25. 63—64. 1924. Ref. S c h m it z .) S pie g e l .

G. Kuhl, Experimcntelle Untersuchungen iiber B lutwnsatz wul TJrobilimw- 
sclieidung. In Verss. an Ilunden konnte die Abhangigkeit der Urobilinausscheidung 
in Kot u. Harn yom Hamoglobinabbau esperimentell festgestellt werden. Die 
GroBe der Urobilinausscheidung ist direkt abhangig vom Blutabbau, w ie aus Verss. 
mit intrayitaler Hamolyse durch Injektion yon PhenyUiydrazin heryorgelit. Wciter 
konnte der Hamoglobinumsatz ąuantitatiy ais Urobilin yerfolgt werden. Nach
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eiperimcntcll erzeugten Hamoglobinyerlusten sinkt dic Urobilinausschcidung unter 
den n. Ausgangswert. Das aniim. Tier hfilt injiziertes Hamoglobin zurUck u. baut 
sein Blutbiid nuf. (Arch. f. exp. Pathol. 11. Pharmak. J03. 247—59. Wurzburg,

Roger S. Hubbard und Floyd R. Wright, Yerdndcrungcn in der Mcngc der 
Acetonkdrperausscheidung wdhrend des Tagcs. (Ygl. S. 700.) Bei 1—2 Mol. ketogener 
auf 1 Mol. antiketogener Substanz schwankte die Ausscheidung von AeetonkSrpern 
zu yerschiedenen Tageszeiten, unabhiingig yon der Schnelligkeit der Harnentleerung. 
Wenn die maximale Ausscheidung 24 Stdn. angehalten hiitte, wiirde ihr Betrag 
nicht so groC sein, wie die Theorie, daB 1 Mol. antiketogene Substanz die voll- 
standige Verbrennung yon nur 1 Mol. ketogenem bewirken konne, erfordert. (Journ. 
Biol. Chem. 61. 377—85. Clifton Springs [N. Y.]. Clifton Spriugs Sanit.) S p ie g e l .

R. K. S. Lim, Alister R. Matheson und W. Schlapp, Beobachtungcn iiber 
die Sekrctioncn des menschlichen Magens und Duodenums mit besotiderer Beriick- 
sichtigmig der Wirkung von Histamin. (Vgl. L im , S. 493 u. 1948.) Histamin (1,5 mg 
subcutan) steigert die Sekretion des Magensaftes unter starkem Ansteigen seiner 
Aciditiit (durch mittlere Atropingaben nicht gehemmt); auf Duodenum u. seine 
Driiscn wirkt es nur indirekt durch die yermehrte B. sauren Magensaftes. In der 
alyeolaren COj-Spannung lieCen sich Wrkgg. des Histamins nicht eindeutig nach- 
weisen. (Quart Journ. of exp. physiol. ]3 . 361—91. 1923. Edinburgh, Uniy.; Ber. 
ges. Physiol. 26. 433. 1924. Ref. v a n  E w e y k :.) S p ie g e l .

R. K. S. Lim und W. Schlapp, Die Wirkung von Histamin, Gastrin und 
Sekretin au f dic Sekretionen des Magens und Duodenums bei Ticren. (Vgl. vorst 
Ref.) Vers8. an Hunden zeigten keine direkte Wrkg. von Histamin auf das 
Pankreas (indirekte kann durch ZufluB sauren Magensaftes in das Duodenum zu- 
stande kommen) oder die Gallensekretion. Gastrin u. Sekretin wirkten in bekannter 
Weise. (Quart. Journ. o f exp. physiol. 13. 393—404. 1923. Edinburgh, Uniy.; Ber. 
ges. Physiol. 26. 433—34. 1924. Ref. v a n  E w e y k .) S p ie g e l .

Leon Aster. Beitrćige zur Pliysiologie der Driiscn. Nr. 68. Magobei Kobayashi, 
Die WecJiselwirkung zteischcn M ilz un it Leber. (Nr. 67 ygl. As u  k r  u. N a k a y a m a , 
S. 2275.) Es wird der bereits fruher von A s h e r  u. G u t k n e c h t  (Biocliem. Ztschr. 
137. 439; C. 1 9 2 4 . I. 794) festgestellte EinfluB der Milz auf die B. von Aceton in  
neuen Verss., die sich speziell auf die Funktion der Leber beziehen, weiter unter- 
sucht. In uberlebender Meerschweinchculcber wurde bei Durchstromung mit Blut- 
lsg. unter Zusatz yon Na-Butyrat die B. yon Aceton unter gleichbleibenden Be- 
dingungen wiihrend mehrerer Pcrioden konstant gefunden, auf das 3—4-fache ge- 
stcigert, sobald der Durchstrijmungsfl. Milzestrakt zugefiigt wurde. Extrakt der 
Darmwand hatte diese aktiyierende Wrkg. nicht. (Biochem. Ztschr. 151. 491—97. 
Bern, Uniy.) S p ie g e l . ■

P. Saccardi, Uber das Verhalten einiger Pyrrolderivate im Organismus. Pyrrol- 
deriw. rufen bei Kaninchen und Meerschweinchen ortliche Hautschwśirzung und 
Melanurie heryor, um so leichter, je einfacher ihre Struktur ist. Der Harn gibt 
die gleichen' Rkk. wie bei Kranken mit Melanosarkom. Das Melanogen, an sich 
unl. in A., liiBt sich naeh Ansiiuern mit I1.SO, durcli A., ausschutteln. Der Ruck- 
stond der iith. Lsg. zeigt die Rkk. yon E u r l ic h  u . yon T h ORMAELEN; die letzte 
vcrschwindet in alkal. Hamen allmahlich, ist in sauren bestandig. Naeh Injektion 
von Pyrrol tritt bei Kaninchen die Melanurie umso langsamer auf, je dunkler das 
Tier ist, die Lichtwrkg. umgekehrt. Naeh Injektion von 8 mg Cocain, das fur sich 
keine Thormaelenrk. u. keine Scliwarzung mit Oxydationsmitteln gibt, zeigte der 
Harn eines Meerschweinchens innerhalb 8 Tagen starkę Diazork., aber keine Braun- 
fSrbung u. keine Thormaelenrk., naeh Ekgonin beim Kaninchen iihnlich. Indol- u. 
a-Indolcarbonsiiurc machten sich im Harn nicht bemerkbar, Nicotinsaure u. Picolin-

Med. Klin.) W o l f f .

VI. 2. 176
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saure nur durch miiBige Verstiirkung der Diazork. Pyrrobrot erzeugte Melanurie 
ohne ortliche Pigmenticrung, Pyrrolblau  blauen Harn, keine Melanurie. u-Pyrryl- 
glyoxylsiiure u. u, fi-Dimethylpyrrol ycrursachten voriibergehendes Auftreten der 
Thormaelenrk., Prolin  war wirkungslos. (Arch. i tal. de biol. 7 2 . 208— 21; Ber. ges. 
Physiol. 2 6 . 431 . Ref. S c h m itz .)  S p ie g e l .

D. D aniślopolu, D. S im ici und C. Dim itriu, Untersuchungen iiber die B e -
weglichke.it des Magens, Wirkung des Papaverins auf die Magenkontraktilitat beim. 
Menschen. (Vgl. D a n i ć l o p o l u  u. C a r n io l ,  S . 1825.) Bei intravenoscr Injektion 
von 1— 3 cg folgt einem Erregungsstadium, das durch VergroBerung des Kontrak- 
tionsumfanges charakterisiert ist, eine langdauernde Lahmung in derselben Weise 
wic nach mechan. Reizung der Magenwand oder des Vagus. (C. r. soc. de biologie 
91. 495— 97. Bukarest, Univ.) S p ie g e l .

E. A. W atson, Uber Serumtlierapie der Schilddriisen mit besonderer Berikk-
sichtigung der Driisen des Menschen. Bericht iiber 3 Fiille erfolgreiclier Behandlung 
menschlioher Schilddriisen mit dem nach der Methode des Vf. dargestellten Anti- 
nialleinśerum. (Jour. Amer. Vet. Med. Assoc. 6 4 . 146— 53. 1923; Esp. Stat. Rec. 
50 . 480.) B e r ju .

M. Cloetta und H. Thomann, Chemisch-physikalische Untersuchungen zur Theorie 
der Narkose. Eingehende physikal.-cliem. Unterss. des Narkoseplasmas von Hundcn 
bei Narkose durch ChlorahydraC, Somnifen, A., A. fiihrten zu dem Ergebnis, daB 
das spezif. Gew., die Viscositiit, der EiweiBgehalt u. die relatiye Konz. der ver- 
schicdenen EiweiBkorper keine bedeutungsvolle Yeranderung in der Narkose cr- 
faliren. Auch dic Stabilitat der Plaamakolloide gegen Temperaturerhohung u. 
Ioncnyeriinderung wird durch die Narkose nicht beeinfluBt. Dagegen nimmt meist 
die Oberfliichenspannung des Plasmas etwas ab, doch ist diese Abnsihme so gering, 
da8 ihre Bedeutung fiir die Narkose fraglich erschcint. Ganz regelmiiBig .wird 
dagegen in der Narkose mit A., A. oder Somnifen der Ca-Gehalt des Plasmas urn
8—15% erniedrigt. D iese Yeranderung geht der Narkose parallel; mit dem Er- 
wachen aus derselben kehrt der n. Ca-Gehalt zuriick; demgegeniiber zeigen Er- 
regungszustande, wie sic z. B. durch acycl. Tetrahydro-fl-naphthylamin lieryor- 
gerufen werden konnen, eine Zunahme des Ca-Gehaltes im Plasina; durch eine 
tiefe Narkose kann derselbe wieder herabgedruckt werden. Im Gcgensatz zu dem 
Verh. des Ca wird in der Narkose der K-Gehalt des Plasmas erhoht. Es ist somit 
denkbar, daB durch das Eintreten der indifferenten Narcotica in das Geliirn eine 
Storung des Ionengleichgewiehtcs in diesem u. yielleicht nocli in anderen Organen 
herbeigefiihrt wird. Der Quotient K : Ca bleibt stets konstant. Die Narkose 
charakterisiert sich durch die festgestellte Storung der Isoionie ais ein patholog. 
Zuetand. Weiter wurde yersucht, indirekt, durch Ca-fiillende Substanzen (Oxalat
u. Phosphat), die Narkose zu beeinflussen. Ilierbei erwies sich Phosphat ais sicherer 
wirksam; die Schlafdauer wurde herabgesetzt. Ca-Zufulir hatte beim Hund keine 
Forderung der Narkose zur Folgę. Dagegen lieB sich bei Froschen deutlich durch 
erzwungenc Ca-Anreicherung die Narkose begiinstigen. (Arch. f. esp. Pathol. u. 
Pharmak. 103. 260—81. Ziirich, Univ.) ' WOLFF.

Rena Fabre, D as Schicksal des Morphins im Organismus. Das Morphin wird 
im Organismus in Prodd. umgewandelt, die keine oder hochstens sehr schwaclie 
Morphinrkk. geben. Vf. stellte fest, daB die Umwandlung weder im Blute, nocli 
durch Pepsin- oder Pankreasproteolyse, auch nicht in den Nieren, sondern in der 
Leber stattfindet. (Journ. Pharm. et Chim. 30 . 1 8 3 — 8 7 . Paris, Facultó de 
Pharm.) D ie t z e .

Maarice C. H all und Jacob E. Sliillinger, Yerschiedenartige Priifungen des 
Kohlenstofftetraćhlorids ais WunnmitteL An yerschiedenen Tierarten und gegen 
yerschiedene EingeweidewUrmer, besonders gegen blutsaugende Strongylusarten,
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zeigtc sich CC14 peroral ais śehr wirksames u., wenn Einatńiung vcrmieden wird, 
recht ungefiihrliches Mittel. WiederkSuer B in d  dagegen weniger widerstandsfiihig 
ais Gefliigel, Carnivoren, Kanińehen, AfFen u. auch Schweine. (Journ. Agrieult. 
Research 2 3 . 163—192. '1923. U . S . Dep. of Agric.) S p ie g e l .

S. Isayama. Uber die Erregbarkeit der stillstehenden Froschlierzkammcr und 
iiber die Schwachung der Kammcrautomatie durch Ergotamin. Die Erregbarkeit der 
Froschherzkammer fiir kiinstliche Reize liat ihr absol. Maximum gegen Eude der 
Diastole. Vcrgiftung durch Ergotamin (Liihmung der Acceleransfunktion) setzfc die 
Fiihigkeit dea sinuslosen Herzens zu spontaner automat. Tatigkeit merklich herab. 
(Ztsclir. f. Biologie 82. 157-—60. Innsbruck, Univ.) S p ie g e l .

Hans Martenstein, Chlor am in-Sey den zur Behandlung der Mauttubcrkuhse- 
Yf. hat friiher (Stralilentherapie 13. [1921]) uber gute Ergebnisse bei Behandlung 
von Lupus mit NaCl-Brei berichtet. Es wurde erwartet, da8 bei Ersatz des NaCl 
durcli Chloramin sich zu der Atzwrkg. von jenem noch eine direkte Einw. auf die 
Tuberkelbacillen gcsellen konnte. Diese Erwartung hat sich nieht erfiillt, doch hat 
das Chloramin immorhin * gewisse Vorziige, kiirzere Dauer der Applikation u. der 
Schmerzempfindung, bessere Wrkg. bei planem Lupus, kosmet. schonere Narben, 
denen aber auch Nachteile, besonders Gefahr der Nierenreizung, gegenuberstehen. 
(Klin. Wchsclir. 3. 1912—14. Breslau, Univ.) ..SpiKGEŁ.

Karl Kisskalt und Franz Schiitz, Unlersuchungen iiber Konsiitution ,und 
Krankheitsdispotition. 7. Yersućhe iiber die Beziehungen zwischen Blchiergiftung und 
Tuberkulosc. (Ygl. K is s k a l t , Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankli. 8 7 . 303; C. 1919.
I. 119.) (Ztsclir. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 1 0 3 . 560—68. — C. 1 9 2 4 . 1.717.) Sp.

S. A. Goldberg und L. A. Maynard, Studien iiber Baumwollc>isaatvcrgiftung.
I. Pałhologische Veranderung der Gewebe durch fortdauernde YerfiUterung von Bawn- 
icollensaatmehl. (Jour. Amer. Vet. Med. Assoc. 6 2 . 450—57. 1923. Exp. Stat. Bec. 
50. 479.) B e r j u .

Paul Menaul, Die physiologische Wirkung von Gossypol. Vom Verdauungs- 
kanal aus wirkt Gossypol bei Kaninchen nur langaam, schnell hingegen bei direkter 
Einfuhrung in die Blutbahn. Seine Wrkg. betrifft am scliweraten das Blut. Es 
wirkt hiimolyt. u. hindert das Freiwerden yon 0 2 aus Oxyhamoglobin, fUhrt da- 
durch den Tod lierbei. (Journ. Agrieult. Research 2 6 . 233—37. 1923. Oklahoma, 
Agric. Exp. Stat.) S p ie g e l .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Carl Bock, GaleniscJie Prdparaie. Eine fast restlose Gewinnung alkoh. 

Losungsmm. aus Drogenriickstanden ist durch Perkolation mit dest. W . moglieh; 
man fttllt,' nachdem die Perkolation mit verd. A. eingeleitet u. beendet ist, in den 
Perkolator das dreifache Drogengewiclit W . u. perkoliert sofort weiter, bis das 
einfache Drogengewiclit an Naehlauf erreieht ist, mit dem der Vorlauf vermisclit 
werden kann. (Pharm. Ztg. 6 9 . 1025—26. Arnstadt.) D ie t z e .

Ludwig Kroeber, Studienergebnisse einer Reihe von Fluidextrakten am  
Mmischen Arzneipflanzen. (Forta. S. 404.) (Vgl. S. 1482.) Hctractum radicis Ononidis 
spinosae fluidum (Hauhechelwurzelfluidextrakt). Verdriingungsfl. 3 Teile A., 7 Teile W., 
Ó.19 1,042, Extrakt 16,73°/0, Aache l,08°/0- LfiBt beim Lagern hellbraunen, am 
Glasc fest anhaftenden Nd. fallen, der in ad. A. teilweise 1. ist; der gel. Anteil 
bcstcht aus Saponinsubstanzen: — Fluidextrakt ist klar, bierbraun, Geruch scliwach 
aromat., an Aminę erinnernd, Geschmack schwach aromat., sufilich-bitterlich, leicht 
^(lstringierend, apiiter kratzend. Mit W. Nd., in verd. HC1 unl., 1. in Alkalien; 
ebenso mit A. Mit FeCl3 braungriine Verfarbung, spater Nd. Mit wenig Gerbsflure, 
Mayeks Reagens u. Lugollsg. keine Rkk. Mit Fehlingacher Lsg. Red., mit Pb-

176*
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Acetat Nd. — Dic Drogę enthiilt daa Glucoaid Ououin, das mit Mineralsiiuren 
Formonctin, mit Alkalien Ononetin (beidea Sapogenine) liefert, ferner das Saponin 
Paeudoononin u. das Glucoaid Ononid, ferner Onon, Onocerin (nach T iio m s  besser 
Onocol), fith. 01, Rolirzucker, Gummi, Stiirke, EiweiC, Harz u. fettes 01. (Phami. 
Zcntralhalle 65. 558—61.) D ie t z e .

H. Mentzel, Neue Arzncimiltel, Spezialiiaten und VorschHften. 88 G, p-Di- 
allyloxy.!ithenyldiphenyldiamidinchlorhydrat, in 0,2%ig. Lsg. ais Lokalaniistlieticum.
— Haepan (Chem. L ab or. C o -L i, Dresden-A.), HSmoglobin, Milch- u. Pflanzen- 
eiweifi, Glyccrophosphate von Fe u. Ca, andere physiol. Nalirsalze u. Pancreatin.
— K cfaplast (K e f a , W ien II), Kautschuk-Heftpflaster. — Rcpulmontee (H. S t e r n -
b e r g ,  Dresden-A. 34), Species pulmon. silić, camphor., „ein kolloidea S i0 2-Priiparat 
in homogenem Komplex mit Campherverbb.“, Antisyphiliticum, Scdatiyum usw., 
besonders bei Lungentuberkulose. — Suprahypon (E. Z is a r s k y ,  W ien XHI), Ani- 
pullen, in 2 Starken, mit Suprarenin u. Hypophysin, bei Asthma. — Vitosaii, 
(V ito a a n -G e s ., Eggenberg 1). Graz), Nahrpraparat aus Cerealien, yitaminlialtig, 
mit Milch, Kakao u. Zucker. (Pharm. Zeutralhalle 65. 565—66.) D ie t z e .

— , Neue Arzndm ittel. MnzidantinJctur (R lie n a n ia , Aachen, Rhodan-Formalin- 
praparat, in Lsg. zu Spiilungen; fiir Ohrenspiilungen mit yerstarktem HCHO-Gehalt.
— Oskalsan (Os k a r  S k a l l e r  A.-G., Berlin), Kalkpriiparat mit CaCl2 u. Ca-Lactat
ais Basis, haltbar an der Luft, Geschmack nicht bitteraalzig. — Noctal (J. D. R iedel , 
Berlin-Britz), Isopropylbrompropcnylbarbitureiiurc, C,0H I3O3N 2Br, swl. in W., Chlf., 
Bzl., 11. in A., Eg. u. Aceton, F. 178°, Schlafmittel, 5fach wirksamer ais Diathyl- 
barbitursaure. — Rivanol (H oeh st), jetzt 2-Athoxy-6,9-diaminoacridinlactat, das 11. 
in W. (in 15 Teilen) mit gelber Farbę, wss. Lsg. ist neutral u. sterilisierbar, Anti- 
septicum. (Apoth.-Ztg. 39. 1185—86. Pharm. Ztg. 69. 1026.) D ietze .

G. Siboni, Eiscnsalze in der Subcutantherapic. (Giorn. Farm. Chim. 73. 201 
bis 207. — C. 1924. II. 2062.) S p ie g e l .

Gallatin & Cie, iibert. von: Alfred Schindler-Jenny, Leuggelbach, Schweiz, 
Bolusgaze. Bolus alba wird mit sd. W ., Formalin u. Aluminiumacetat gemischt, welches 
durch Umaetzen von Bleiacetat mit Alaun bei Ggw. yon W . erhalten worden war. Die 
zu beladende Gaze wird durch die Mischung gezogen u. getrocknet. Daa Erzeugnis 
ist auch nach dem Entkeimcn mittela Dampfea dauernd weich u. gesclimeidig. 
(A. P. 1504911 vom 24/4. 1922, ausg. 12/8. 1924.) KOh l in g .

6. Analyse. Laboratorium.
T. C. K eeley, Darstellung und Versilberwig von Quarzfaden. Vf. beschreibt 

4 versc.hiedene VerfF. zur Darst. von Quarzfaden aus Quarzataben, die im Knall- 
gasgeblase erhitzt werden, u. macht genaue Angaben uber die Art u. Weiae, wie 
man sie mit kathod. zerstaubtem Ag uberziehen u. auf dieae W eise leitend maclien 
kann. Einige Hinweiae auf Handhabung u. Montierung der Faden werden ge 
geben. (Journ. Seient. Instruments 1. 369—73. Oiford. Clarendon Lab.) BOttgeh 

Wolfgang Ostwald, Zur Viscosimclrie kolloider Losungen. Der Vf. wende 
sich gegen die Auffassung yon F r e u n d l ic ii , der das Ostwaldsche Yiscosimełer ali 
nicht geeignet ansieht fur die Messung der Zahigkeiten kolloider Lsgg. (FreuND 
l ic u  u. S c h a l e k , Ztschr. f. physik. Cli. 108. 153; C. 1924. I. 2077). Au theorcl 
Uberlegungen wird gezeigt, da6 das Capillaryiscosimeter nach W i. O st w a l d  fur i 
Fil. bei konstanten Fullliohen definierte Werte gibt bei konstantom mittleren Drucl 
Bei passender Dimensionierung oder durch Verbindung mit einem Manoataten wir 
der App. auch hinreiehend geeignet fur die Unters. yon Solen, die dem Hagcc
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Póiseuilleschen Gesetz nicht. gehóreheu. Die Druckabliiingigkeit der Zahigkeit yon 
Lsgg. kann mit Hilfe des Capillarviscosimeters auf selir einfaehe W eise gemessen 
werden. — Der experimentelle Vergleieh des Capillaryiseosimeters mit dem von 
F r e u n d ŁICH u. SCHALBK zur Messung vou Ziihigkeiten benutzten App. ergibt eine 
hinreiehende Analogie der mit den yerschiedenen Metlioden erzieltcn Reaultate. 
Das Capillaryiscosimeter zeichnet sieli jedoch durch besonders einfaehe Hand- 
habung u. sclmelle Durchfiihrbarkeit der Messungen aus. — Es mifit die Gesamt- 
heit aller Bewegungswiderstiinde, gleichgiiltig ob sie dem Gesetz von P o is e u il l e  
gehorchen oder nicht. Der Vf. bezeichnet ais „Definitionsfrage", ob man nur die 
diesem Gesetz gehorchenden inneren Reibungen ais „wirkliche Ziihigkeiten" be- 
zeichnen will. — Vf. hftlt. auf Grund tlicoret. IJberlegungen u. prakt. Erfahrungen 
das Capillaryiscosimeter fiir bestens geeignet auch fiir die Unters. kolloider Lsgg. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 111. 62—78.) T iiik s s e n .

F. C. Toy und S. 0 . Rawling, Ein neuer Diclitemesser m it Selenzelle. Zwei 
durchscheinende Sclieiben werden von einer Metallfadenlampe in gleiclier Weise 
beleuclitet, so dali sie zwei Liehtquellen von gleicher Bescliaffenheit darstellen. 
Durch passend angebrachte Linsen u. total reflektierende Prismen gelangen die 
Strahlen auf zwei yerschiedenen W egen zu einer Selenzelle, die in Reihe mit einem 
Galyanometer u. einer Stromquelle geschaltet ist. Das eine Strahlenbundel passiert 
dabei die zu messende D., das andere einen opt. Keil, der liings einer die Ein- 
heiten der D. angebenden Skala mit Noniusablesung yersclioben werden kann. 
Zwei Verschlusse ermogliclien es, die beiden Strahlenbundel abwechselnd u. in 
rascher Reihenfolge auf die Selenzelle fallen zu lassen. Der Keil wird so lange 
verschoben, bis der Galyanometerausschlag konstant bleibt; dann sind die Intensi- 
tiiten der beiden Strahlenbundel einander gleich, u. die zu suchende D. kann an 
der Skala abgelesen werden. (Journ. Seient. Instruments J. 362—65. Brit. Photo- 
giaphie Research Assoc. Lab.) BOt t g e r .

E. W. da C. Andrade und J. W. Lewis, E in Apparat zur Untersuchung ge- 
msser Arten voti Fliissigkeitsbewegung. Es wird eine Abśinderung der Vorr. be- 
schrieben, mittels dereń H. I. T a y l o r  (Philos. Transact. Roy Soc. London [A] 
223. 289. [1923]) die beiden Bewegungsarten yeranschaulicht hat, welche in einer 
ziihen FI. eintreten konnen, wenn diese sich zwischen zwei rotierenden Zylindern 
befindet. D ie AusmaBe der abgeiinderten Vorr. sind wesentlicli kleiner ais die 
der urspriinglichen. Sie besteht aus einem 5 mm dicken Stab aus Silberstahl, der 
sieli in einer ilin umgebenden Glasrohre ven 10 mm lichter W eite u. 170 mm Liinge 
um die gemeinsame Achsen drehen liiBt. D ie Bcwegung der FI. wird durch 
Teilchen von kolloidalem Ag siclitbar gemacht; jeder Quersehnitt kann fiir sich 
beleuchtet werden. (Journ. Scient. Instruments 1. 373—77. Woolwich, Artillery 
Coli.) BOt t g e r .

Otto Frank, Ein neues optisches Federmanomeler. Vf. beschreibt ein liand- 
liches Flachfedermanometer yon der Normalempfindlichkeit 2 cm/100 mm Hg u. der 
Schwingungszahl 300/see. u. entwickelt die Theorie des App. (Ztschr. f. Biologie 
82. 49—65. Miinchen, Univ.) BOt t g e r .

A. Szegvari, U ber die ultramikroskopische Untersuchung lincarer Elemcnte. 
I. Der Azimuteffekt. Ist ein Gebilde in einer Richtung amikron., in einer anderen 
ultramikroskop., so beugt es das Licht ins Ultramikroskop nur dann ab, wenn das 
fiinfallende Licht auf die liingere Seite trifft; ist das Licht der liingeren Achse 
parallel, so yerdunkelt sich das Gebilde. Dieser „Azimuteftekt“ gestattet die Er- 
kenrnmg u. Charakterisierung der Stiibehensole, die Best. der nichtkugeligen Ge- 
stalt von idtramikroskop. Teilchen, die ultramikroskop. Unters. yon Grenzfiiiehen, 
von Pasern u. «. f. Zur bequemeren Beobachtung des Effektes ist eine .,Azimut-
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blende“ crfunden worden, die aus dem ringformigen Strahlenbundcl eines Kardioid- 
kondensors zwei um 180° entferntc Abschnitte durclil&Bt u. das iibrige abblendet; 
die Breite der durchsichtigeu Abschnitte u. ihre Riclitung in der der Mikroskop- 
aclise senkrechten Ebene sind nacli Willkiir v.erfinderlieli. Bezugsąuelle: Z kiss- 
Jena. (Ztsclir. f. physik. Cli. 112 . 277—94.) B ik e r m a n .

Erederick G. Keyes uud James A. Beattie, Ein Calorimeter zum Messen d& 
spezifiśóhen Warme w id  der Verdampfwigswarme von Flussigkeitcn. D ie spezifischc 
Warnie w id  die Ycrdampfungsivannc von fliissigem Ałhylałher bei 0  w id  12°. Das 

Calorimeter kann fiir ein weites Temperaturgebiet von Zimmertemp. abwfirts ge- 
brauclit werden. Ein schmales, holies Silbercalorimeter hangt in eincm (eventuell 
cvakuierten) Luftmantel; dic durch Zufuhr von elektr. Energie oder durch Ab- 
fflhren von Dampf (infolgc Abkuhlens einer hoch evakuierten Yorlage) yerursachtcn 
Temperatuninderungen werden mit einem Platinwiderstandsthemiometer gemesscu, 
das 0,0005° angibt. Der mitweichende Dampf wird in cinem Yolumenometer ( =  der 
gckiihlteu, evakuierteu Vorlage) aufgefangen u. seine Menge aus Yol. u. D. be- 
rechnet. Um von anderen Gasen nicht gestort zu werden, arbeiten Vff. bei einem 
Yakuum yon 0,0001 mm. Der A. ist mit HsS 0 4, CaCl2, Na gereinigt. D ie Wiirnic- 
kapazitiit des Calorimeters wird bestimmt, wenn es ganz u. wenn es halb mit A. 
gefullt ist, daraus wird dic spezif. Warnie der Fiillung abgeleitet; dic Korrektiou 
fiir dic Strahlung ist 0,3° bei 2,2° Tempcraturiindcrung. Bei der Best. des Ver- 
dampfungswSrme wircl fiir den JOULK-TIIOMSON-Effekt korrigiert. — Die Vff. finden: 
Verdampfiuig8warine bei 0,1° 90,50, bei 11,8° 88,83 cal pro g; spezif. Warme bei 
1,2° 0,568, bei 13,4° 0,577. Dic Yerdampfungswiirmen sind merklicli kleiner, die 
spezif. Witrme groBer ais die fruherer Beobacliter. D ie Genauigkeit wird auf 1% 
geschfttzt, die Hauptunsicherheit ist die T riighe it des T herm om eters , die durch 
Benutzuug eines flaclien Widerstandsthermometers yerringert werden soli. Die 
Apparatur oignet sich auch far komprimiertc Gase. (Journ. Americ. Chem. Soe. 
4 6 . 1753—60. Cambridge, Mass.) W. A. R o th .

B., Wagner, Ein cinfaches Kleintiei-calońmeter. Zwei tlierm. moglichst isolierte 
gleicho GefaBe (Dewarsche Flaschen), dereń eins das Tier aufnimmt, werden dureb 
eine Art Łufttherniometer (Petroleumtropfclien in gebogener Glasrolire) so yer- 
bunden, daB dieses jeden Temperaturunterschied der beiden Riiume mit moglichster 
Empfindlichkeit anzeigt. Das TiergefSB ist von einem dannen kupfemen Sclilangen- 
rohr durchzogen, durch welches W . flieBt. Eintritts- u. Austrittstemp. des W. u. 
seine Menge werden gemessen, der ZufluB so eingestellt, daB gerade die ganze yom 
Ticre gebildete Warme abgefuhrt wird, das Lufttliermometer also Gleichheit der 
Temp. in beiden GcfaBen anzeigt. (Ztschr. f. Biologie 8 2 . 114—18. Tabingen. 
Uniy.) S p ie g e l .

Elem ente und anorganische Verbindungen.
Erich Muller, Zur elektronietrischen Bestimmung der Chloride. Das Potential 

einer Elektrodo aus C, A u, P t, Pd oder Hg spricht auf die [Cl'] bez w. [Ag'] der 
iimgebendcn Lsg. in derselben W eise an, wie es eine Ag-Elektrode tut; der Wende- 
punkt der Titrationskurye tritt in allen Fiillen nach dem niimlichen A g N 0 3-Zusatz 
zur urspranglichen Chloridlsg. auf. Dieselbe Empfindlichkeit zeigen Ag u. obige 
Met-alle gegen Anderungen der [Hg’]. Wahrscheinlicli handelt es sich um Oxy- 
dationspotcntiale Argento-Argenti u. Mercuro-Mercuri. — AnsclilieBend wird dic 
Methodik der Cl'-Titration mit IIgC104 besclirieben; ais Nullinstrument empfiehlt 
Y f. das Differential-Capillar-Hg-Elektrometer, ais yeranderlichen Widerstand eine
2-n. CuS04-Lgg. in cinem besonderen App., der, wie das Elektrometer, von J ankę 
u. K u n k e l, Kiiln, hergestellt wird. (Ztschr. f. Elektrochem. 3 0 .  420—23. Dresdeu, 
Techn. Hochgch.): B ik er m a n .
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G. Spacu und R. Ripan, Eine neue ma/sanalylische Methode zur Bcstimmung 
von Chloriden in Gegenwart von Rhodanideit. D ic Rhodanide werden in Ggw. von 
Pyridin durch Cu-Salz ais griines, bei gewolinliclier Temp. in W . unl. [CuPy2](SCN)2 
(vgl. Bulet Societaj de gtiinte din Cluj 1. 284; C. 1922. IV. 737) gefiillt, wobei 
Cl-Ioneu niclit stiiren. Naeh der Filtration werden die Chloride init A gN 03 gefiillt, 
der UberscliuB des AgNOa wird durch Titration mit KCNS bestiinmt. (Bulet 
Societat de §tiinte din Cluj 2. 97— 104. Cluj, Uniy. Sep. v. Vf.) JOSEPHY.

"Walter Parri, Das Thiodiphenykarbazid und scine Farbereaktion fiir die vcr- 
schiedenen Metalle. Phenylhydrazin reagiert mit CiS2 łioftig unter Entw. yon Wflrme. 
Die entstehende Verb., farblose, stark liehtbrcchcnde Tafelu, wl. in W ., leiehter 1. 
in A., gibt mit Metallen stark gefiirbte Ndd. w ie alle aus CS2 u. Aminen in der 
Kiilte entstehenden Verbb. (ygl. S. 2190), kann aber nacli seinem ganzen Verh. 
nicht die diesen entsprechende Konst. I. liabeh, yielmehr die Konst. II. des Thio- 

T „ . rv/N H -N II-C „H r, o . p^N II-N H -C oH j
i. b .  ^ s H - N Ą - N H - C e H , u> h • ^ N II -N H -C „ H S

diphenylcarbazids, wie u. a. die leiclite Uberfuhrbarkeit in Diphenylcarbazid durch 
kurz es Koehen mit CuO in NaOII-Lsg. beweist. D ie 5%'g- Lsg. in A. yon 60° 
gibt mit IICl oder EssigsSure kcinc oder nur minimale Triibung, mit kaust. Alkali 
oder NII3 Gelbfarbung, dann bei Ansiiuern mit EssigsSure schwafelic Violetttiirbung, 
mit HC1 blaugriine, dicliroit. FSrbung. Mit Metallsalzen: Pb  aus ncutraler Lsg. 
orangefarbener Nd., teilweise 1. in Essigsaure mit gelber Farbę, mit NaOH fciegel- 
rot, dann bei UbersSttigen mit EssigsSure lebhaft rot, mit HCI blaugrau. — B i, 
orangegelber Nd. aus essigsaurer Lsg., unl. in Alkali, mit NaOH gelber Nd., durch 
Essigsaure ziegelrot. — Co gelber Nd., dann griin werdend, unl. in Essigsaure u. 
HCI, mit Alkali rotyiolett, bei folgendem Ansiiuern braunscliwarz. — Cu, dunkel- 
gruner, spezif. leiehter Nd. in essigsaurer Lsg., mit NH3 blauschwarzer Nd., FI. 
griin. — Cd in essigsaurer Lsg. schmutzigweiBer Nd., mit NaOH solferinorot, dann 
mit Essigsaure ziegelrot. — N i gelber, grunlich werdender Nd., unl. in EssigsSure, 
mit KOlI dunkelbraun, dann init EssigsSure dunkelgriin. — Zn, cremweiBer Nd., 
wl. in EssigsSure, 1. in HCI, mit Alkali kirsch- bis solferinorot. — Al grunlich- 
wcifier Nd., bestandig gegen Essigsaure u. IICl, mit Alkali weiBlich, dann diffus 
orangegelb, daun mit Essigsaure rot u. yiolett; schoncrc u. intensiyere Farbungen 
boi Verwendung yon NH3. — Ca weiBer Nd., unl. in yerd. Sauren, durch Alkali 
rotgelb, dann in Essigsaure hellyiolett, in HCI blau 1. — B a  mit Essigsaure oder 
HCI nur Opalescenz, mit Alkali gelblichweiBer Nd., in Essigsaure yiolett 1. — 4#  
mit Essigsiiurc diffuser gelblichweiBer, spSter gelber Nd. — Sb leiclite gelbliche 
Opalescenz, mit HCI oder Essigsaure hellgelbcr Nd. — Ag neutral roter, dann 
bruunroter u. brauner Nd., mit KOH blauschwarz, mit NHS rotschwarz. — Au 
neutral griinlicher Nd., mit NaOH oliycnbrauner, dann mit EssigsSure kastanien- 
braun (FI. grunlich), mit HCI braunrot (FI. rotlicli). — U  neutral dunkelgelber Nd.,
1. in EssigsSure hellgelb; mit NaOH orangefarbene Lsg., dann durch Essig
saure yiolett, durch HCI blaugrUn. — Cr dunkelbrauner, durch SSure yioletter, 
diffuser Nd.; mit Alkali orangegelbe Lsg., durcli EssigsSure dann yioletter, 
spśitcr brauuer Nd., durcli IICl rote Lsg. — F  dunkelgruner, dann schwarzlich- 
brauner Nd., durcli EssigsSure oder HCI intensiver, in WSrme mit roter Farbę 1.; 
durch Alkali Orangefiirbung, dann durch Saure kastanienbrauner Nd. (FI. bei Essig
saure griin, bei IICl gelblicli). — Jfg ockergclber Nd., ziegelrot durch IICl, goldig 
durch EssigsSure; durch Alkali intensiy braunrot, dann durch EssigsSure rotlicli, 
durch IICl grunlich. — Th weiBer gelatiniiser Nd., unl. in yerd. SSuren, bei Er- 
warmen kastanienbraun (FI. blau); durch Alkali orangefarbene FI., dann bei An- 
siiuem blau bis grunlichblau mit dunkelblauem Nd., der bei Erwarmen unter Rot- 
t;irbung yerschwindet. — Ce gelblichweiBer Nd., etwas 1. in Siiuren, bei Erwarmen
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mit'HC1 pomeranzengelb u. ziegelrot; mit Alkali gelbe FI., blaucr Nd., dann Griin- 
flirbung beider, bei miiBigem Erwfirmen goldgclbe Lsg. — Mo kaum braun ge- 
fiirbte Lsg., mit Alkali gelb, daun mit Essigsiiure violettor, spiiter griinliclibrauner. 
mit HC1 brauner Nd. (Giorn. Farm. Chim. 73. 207— 14. Udine, Osped. m ilit) Sp.

B.. E ipan , tJber eine neuc Methode zur Bestimmung und Trennung des Cadmiums. 
Cd wird mit einem bekannten Vol. einer Alkalirhodanidlsg. in Ggw. von Pyridin 
ais [CdPy2](SCN)2 gefiillt (vgl. Spacu , Bulet SocietaJ de tjtiinte din Cluj l .  538; 
C. 1 9 2 3 . IV. 187). Im Filtrat wird der BhodanidiiberschuB durcli Titration mit 
A gN 03 beatimmt. (Bulet Societat de §tiinte din Cluj 2 . 211— 15. Cluj, Univ. 
Sep.) J o sepu y .

Bestandteile von Pflanzen und Tleren.
Herbert Hirsch-Kauffmann, Zur Methodik der Milchsdurebestimmung in tie- 

rischen Organen. Vf. gelangt zu folgenden Feststellungen: Die Kohlenhydrate, 
welche die Best. der Milchsaure nach dem Verf. yon v. FD r t h  u . Ch a r n ASS storen, 
konnen durch Fiillung mit CuS04 u. Ca(OII)2 nach dem Prinzip von S a lk ow sk i u. 
VAN S ly k e  yollig beseitigt werden, so daB Extraktion der Saure mit A. oder der- 
gleichen sich eriibrigt. D ie Entfernung dieser Kohlenhydrate vor der Oxydation 
mit IOInO, ist unbedingt erforderlich, wenn das EnteiweiBungsyerf. mit HC1 u. 
HgCl2 nach SCIIENCK benutzt wird, u. fiihrt nach obigem Verf. zu keinen erkemi- 
baren. Milelisaureverlusten. Der Muskulatur oder dem Blute zugesetzte Milchsiiure 
geht ])rakt. yerlustlos in das eiweiBfreie Extrakt iiber. Der Gesamtverlust an 
Milchsaure ist bei Best. in Muskulatur u. Blut unter Anwendung des Cu-Kalkvcrf. 
u. des Schenckschen Verf. nicht merklieli groBer ais bei Best. in reinen Milcli- 
siiurelsgg. Bei solchen betrśigt der Fehler, wenn der Gehalt an Milchsaure 3—4 mg 
ist, durchsclmittlich ca. 4°/0, maximal kaum 10°/0) n. in denselben Grenzen bewegt 
er sich bei Organen unter der Voraussetzung, .daB mindestens 3—4 mg Milchsaure 
fiir die Best. yorliegen. (Ztschr. f. physiol. Cli. 1 4 0 . 25—46. Frankfurt, Univ.) Sp:

F. Verzar und B. Vasarhelyi, Der CO.yGehalt des Capillarblutes und seine
Bestimmung. Vff. untersuchten mittels der von ihnen modifizierten B ancroft- 
Methode (Abb. im Original) den C 02-Gehalt des Capillarblutes. Eiue spezielle 
Methodik ziim Auffangen u. Analysieren des Blutes oline Gaayerlust wird ange- 
geben. (Biochem. Ztschr. 151. 246—53. Debreczen, Uniy.) Tennenbaum.

H. Kionka und P. Hirsch, Untersuchungen iiber Alkohol. 1. Die Bestimmung
des Athylalkohols im Blute. Der A. wird aus dem Blute mittels einer genau ge-
schilderten u. abgebildeten Apparatur im Vakuum yerjagt u. im Destillat inter
ferometr. bestimmt. D ie Genauigkeit der Messung betriigt +  0,003%n- Eine Einw. 
durch Ggw. yon Aceton, Milchsaure, Glycerin, Fettsiiuren, C 02 kann a u sg e s c h lo s s e n  
werden. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 103. 282—94. Jena, Uniy.) WOLFF.

W. Mestrezat, Diaphanometrisehe Methode m it unverandcrlicher Eiweifiskala fiir 
die Bestimmung von Jiiioeifi in der Iluckemnarksfliissigkeit und in den icenig eiicei/i- 
haltigen Sdften des Organismus. Das yom Vf. in den Grundziigen schon friiher an- 
gegebene Verf. (ygl. C. r. soc. de biologie 8 4 . 382; C. 1 9 2 1 . IV. 95) wird jetzt 
mit Hilfe einer unyeriinderlichen Skala ausgefiihrt. Das WeiBe yon 3 frischcu 
Eiern wird mit dem gleichen Vol. 0,8%ig- NaCl-Lsg. zu Sehnee geschlagen, mit nocli 
3 Voll. dieser Lsg. yermischt u. filtriert. Vom Filtrat werden 23 ccm ( =  0,5 g 
EiweiB) mit der NaCl-Lsg. auf 500 ccm yerd., die mm 1 g  im Liter enthaltende 
Lsg. weiter auf Konzz. von 0,10—0,20—0,30—0,40—0,50—0,60 g  im Liter. Je 2 ccm 
dieser Lsgg. werden, genau wie spiiter die zu untersuchenden Fil., aber ohne Kr- 
WSrmen in Kohrchen yon 10—11 cm innerem DurchmesBer mit 0,20 ccm (4 Tropfeu) 
'rrichloressigsiiurelsg. 1 : 3 (1 Vol. geschm. Siiure: 2 Voll. W.) yersetzt u. eingesclim- 
Nach 3 Tagen sind diese Vergleichsproben gebrauchsfertig u. bleiben jahrelang
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unyeriindert. D ic anfangs benutzte Sterilisation bei 105° ist unnotig. Genaue 
Vorsehriften fiir Art des Yergleiches werden gegeben. (Buli. Soc. Chim. Biol. 6.

L. Kiirthy und Hans Muller, Chemische und physiologische Untersuchungen 
iiber Wismtit. I. Mitt. Zur Bestimmung des Wismuts. Die genau abgemessene 
Menge der zu analysierenden Bi-Lsg. wird in einem Zentrifugenglas mit cincm 
bekannten UbcrschuB von Phosphatlsg. versetzt. Da in der Regel saure Bi-Lsgg. 
yorliegen, so kann sclion die geringe Loslichkeit des Bi-Phosphats in starken 
Mineralsiiuren erhebliche Fehler yerursachen. Die Bi-Lsg. muB daher v o r  der 
Fallung im Zentrifugenglas moglichst neutraliaiert werden. Man setzt so lange vor- 
sichtig verd. NaOH zu, bis ebcn eine leiehte Opalescenz eintritt. D iese scliwache 
Triibung wird mit einem Tropfen verd. HNO0 wieder gel. u. dann mit (NH,).,HPO, 
gefallt. Das Totalyol., also auch die NaOH-Menge, miissen bekannt sein. Nach
1 Stde. wird zentrifugiert u. je  nach der Menge der iiberschUssigen Phosphorsiiure 
l/5—4/5 des Gesamtyol. in MeBzylinder von 25 ccm eingefiillt. Gleichzeitig miBt 
man sich in zwei weiteren MeBzylinder von einer Lsg., die im Liter 0,4257 g 
(NH|)2H P 04 oder 0,4387 g KIL PO., enthiilt, in den ersten 1 ccm, in den zwei ten
2 ccm, entspreehend 0,1 u. 0,2 mg Phosphor, verd. alle 3 Lsgg. mit W. auf 10 ccm, 
sctzt je 1 ccm Molybdansiture (50 g' NH4-Molybdat in 1000 ccm n. H2S 0 4) n. 2 ccm 
Hydrochinonlsg. (20 g Hydrochinon 4" 1 ccm konz. 1L,S04 im Liter) zu , schiittelt 
um, macht nach 5 Min. mit 10 ccm Carbonatsulfitlsg. (200 ccm 200/oig. Na^CO., -f- 
50 ccm 15°/0ig. Na2S 0 3) alkal., fiillt mit W . auf 25 ccm auf u. kolorimetiert. Bc- 
reclinung: Stand der Vergleichslsg. X  angcwandte Menge Vergleichsphosphor: 
Stand der Yersuchslsg. ergibt mg P in dem aus dem Zentrifugenglas abgemessenen 
Teil. Umgerechnct auf das Gesamtyol. wird diese Zahl von der urspriinglich zu- 
gesctzten Menge P subtraliiert. Diese Dififerenz multipliziert mit 6,5485 ergibt mg 
Bi. — Auch yolumetr. B est von Phosphorsaure ist moglich. Die zu analysierende 
Phosphatlsg. wird im Spitzglas mit 1 Tropfen 5%ig. KJ-Lsg. yersetzt u. unter 
Umriihren mit einer 1/10-m. B i(N 03)3-Lsg. bei liellem Tageslicht titriert. Die bei 
jeder Zugabe auftretende Gelbfarbung yerschwindet so lange prompt, ais noch 
ionisierte Phosphorsaure yorhanden ist. (Biochein. Ztschr. 1 4 7 . 377—84.) WOLFF.

Hans Miiller und L. Kiirthy, Chemische und physiologische U7itersuchungcn 
iiber Wiśmut. II. Mitt. TJber die Neigung des Wismuts zur Bildung von Komplex- 
salzęn. (I. vgl. yorst. Ref.) W ie an mehreren Beispielen erlautert wird, ist die 
Neigung der Bi-Salze zur B. yon Komplexyerbb. im Harn besonders groB. (Bio
chem. Ztschr. 1 4 7 . 385—89.) W o l f f .

L. Kiirthy und Hans Miiller, Chemische und physiologische Untersuchungen 
iiber Wismut. III. Mitt. Versuche zur Bestimmung des Wismuts im Harn. (II. vgl. 
vorst. Eef.) Drei brauehbare Methoden: I. Veraschung des stark salpetersauren 
Harus, die Asche wird in moglichst wenig verd. H N 03 auf dem Wasserbade gel., 
darin dann Bi bestimmt. — II. Kolorimetr. Vergleich der mit Gummiarabicum- 
kolloid gel. Bi2S:J-Lsg. mit ebenso hergestellter B i(N 0a)3-I>sg. — III. Bei sehr ge- 
ringem Bi-Gehalt u. yiel Liisungsm., z. B. bei Syphilitikern, yersagt Verf. II. ge- 
lcgentlich. Man bestimmt dann elektrolyt. (Biochem. Ztschr. 1 4 9 . 235—38. Basel, 
u “iv.) ’ W o l f f .

Herman Sharlit und W illiam G. Lyle, D as spezifische Gewieht des Harnes. 
(Vgl. S. 1814.) D ie Erforschung des Verhaltnisses der D. zur Menge der im Harn 
gel. festen Bestandteile erfordert getrennte Best. aller gel. Korpcr. Es zeigen sich 
dann Beziehungen, die die D. zu einem MaB fUr die Menge fester Korper machen. 
(Arch. of internal med. 33. 109—17. New York, R o o s e y k l t  Hosp.; Ber. ges. Phsyiol.

694—703.) S p ie g e l .

26. 442. Ref. Sc h m it z .) S p ie g e l .
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Andre Guerbet, Tabelle zur schnellen und rcchmingsbsen Bestimmung der 
Ambardschen Konstantę. (Buli. Soc. Chem. Biol. 6. 687—93. — C. 1924. II. 
1491.) S p ie g e l .

Paul Rostock, Quantitativc Pcpsinbestimmung au f refraktonietrischeni Wege. 
(Ztsclir. f. d. gca. exp. Medizin 4 2 . 132—42. — C. 1 9 2 4 . II. 2114.) A. R. F. H ęssk .

Sanford M. Rosenthal, Eine neue Metliode zur JPriifung der Leberfunktion mit 
Phenoltetrachlorphthąlein. IV. Dic Beziehung von mangelhafter Funktion zur Menge 
normalen Lebergetuebes. (Ygl. S. 518.) Yeriinderungen konnen mit der Phenoltetra- 
chlorphthaleinprobe bei Kaninchen erst erkannt werden, wenn ca. 12°/0 der gesamteu 
Lebersubstanz entfernt sind, u. waclisen von da an bei weiterer Abtragung in nahem 
u. konstantom Verliiiltnis zura Grade der Seliiidigung. (Journ. Pliarm. and Exp. 
Therapeutics 23. 385—93. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Uniy.) S p ie g e l .

R. Wasicky, Die Wertbestimmunjj von F ilix mas. Je nach dem Zustande der 
Ausgangsdroge u. nach dem Ilerst.-Yerf. gewinnt man aus Filix mas Prodd. y o u  

ungleiclier Zus. der einzelnen wirksamen u. unwirksamen Substanzcn. Die chem. 
Bestst. der Rohfilicin- u. Filixsaure gestatten keinen Vergleich des Wertes ver- 
schiedenartiger Extraktc. Anch die biol. Wertbestst. allein bieten keine Handhabe 
zu einer genaueu Dosierung der Extrakte ais Wurmmittel. — Filixextrakte miiBten 
nach bestimmten Vorscliriften aus gleichartigem Materiał licrgestellt werden. Die 
Identitat u. Gleicliartigkeit des Prod. mit frUlieren ist durch cifem. Konstanleu, 
besonders durch Rohfilicin- u. Filixs!iurebest. zu erweisen. An diese hat sich die 
biol. Wertbest. anzuschlicBen. Hierzu kann sowohl die Fiscli- ais auch die Regcn- 
wurmmethode dicnen. W ichtig ist, daB immer dieselbe Ticrart, gepriift mit einer 
Testsubstanz, unter mogliclist gleichen Vers.-Bedingungcn, yerwendet wird. (Schweiz. 
Apoth.-Ztg. 6 2 . 601—3. 613—15.) D ie t z e .

Arthur E. Paul, Bericht iiber Acetylsalicylsaure. (Vgl. S. 2414.) Zur Al>- 
scheidung u. Best. von Acetylsalicylsaure in Gemiselien, auch mit Kaffein u. Acet- 
phenetidin wird folgendes Yerf. empfohlen: 0,2 der gepulyerten Tabletten lost man 
in 10 cem Chlf. u. wiisclit einen unl. Riickstand wiederholt mit Chlf. aus. Dic Lsg. 
in Chlf. yerdunstet man bis auf 2 cem, gibt 10 ccm HsS 0 4 (1 : 10) zu u. erliitzt am 
RUckfluBkiihler ł/ ,  Stde. D ie erkaltete Lsg., die niclit viel iiber 20 ccm betragen 
soli, zielit man 5 mai mit Chlf. aus (30, 20 u. 3 mai je 10 ccm). D ie Kaffein u. 
Sidicylsiiure enthaltcnden yereinigten Ausziige yersetzt man mit 20 ccm W., die 1 g 
wasserfreius Xa.2C 03 entbnltcn, schiittelt stark u. wiischt im Scheidetricliter die Lsg. 
in Clilf. mit 10—15 ccm W . nach. D ie Lsg. in Chlf. gibt das Kaffein. Man yer- 
einigt die 20 ccm der Na._,C03-Lsg. u. das Waschwasser, treibt Spuren Chlf. durcli 
Erwiinnen aus, yerd. auf 100 ccm u. gibt langsam 25—40 ccm etwa 0,2-n. Jodlsg. 
zu u. erwiirmt i  Stde. auf dem Wasserbade. Freies Jod entfernt man dann mit 
Na-Thiosulfat u. gieBt die Fl. durch einen gewogcnen Goochschen Tiegcl ab. Den 
Nd., Tetrajodophenylenchinon (C6H2J20)2 erwiirmt man 10 Min. auf dem Wasserbade 
mit 50 ccm sd. W . u. fiibrt dann mit 200 ccm li. W. in den Goochschen Tiegel 
iiber; Trockneii bei 100°. Gewicht mai 0,4016 abzuglich der yorlier bestimmten 
freien Salicylsiiure gibt die yerbundene Salicylsiiure; Gewicht dieser mai 1,304 =  
Aspirin. — Es wird empfohlen, das Jodyerf. zur Best. der gesamten Salicylsiiure 
ais Einheitsyerf. anzuerkennen. (Journ. Assoc. Official Agrieult. Chemists 8. 25—29. 
Chicago [Ul.].) RO h l e .

Samuel Palkin, Bericlit iiber Verfahren zur Bestimmung von Phoiolphthakin. 
(Vgl. S. 2415.) Es wird die weitere Prufung der beiden Verff. (Jodyerf. u. Ather- 
extraktionsverf.) u. ihre Anwendung auf eine groBerc Zahl yon D rogenerzeugn issen  
empfohlen. (Journ. Assoc. Official Agrieult. Chemists 8. 30—35. Washington, D. C.) KU-

H. Penau und H. Simonnet, Ergdnzende Angabm iiber die physiologische Ein- 
stellung der Insulmpraparate. (Ygl. S. 1255.) Es ist wichtig, zu den Yerss. neue
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Tiere von groBer Ahnlichkeit bzgl. Gewicht, Alter u. Erniihrung wiihrend der 
vorangehendon 8—10 Tage zu benutzen. Um die Starkę der Hypoglykiimie zu 
ermitteln, sind 3 Hohen erforderlieh, die anfiingliche, die minimale u. diejenige, 
wenn die Wrkg. ais beendet angenommen wird, auBerdem die Kemitnis des Verh. 
in der Zeit zwiscken dieaen Punkten. Es wurden deshalb Bestst. vou Śtde. zu Stde. 
gemacht, um den Verlauf der Kuryen festzustellen. Es ergibt sich, daB man so 
bei passend yorbereiteten Kaninelien mit gleichen Mengen Insulin ubereinstimmende 
Bilder erhiilt, daB die Empfindlichkeit der Best. ]>  ljt  physiol. Einheit betrSgt u. 
dafl keine wesentlichen Abweichungen bestehen, wenn man vom n. Kaninelien zum 
n. Hund ubergeht, immer gewisse biolog. Zustande yorausgesetzt. Diese Angaben 
gelten auch fiir den pankreaslosen Hund, doch ist zu beriicksichtigeu, daB hier die 
Hypoglykamie zogernder auftritt. (Buli. Soc. Chem. Biol. 6. 648—55.) S p ieg e l.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Theodor Hoffmann, Scherenbrecliei• zur Zerklńnerung bitumindser Gesteinc w id  
backender Massen. Bei dem von L itth e r  A.-G. Braunschweig gebauten Sclieren- 
brecher sind die Backen in eine Rcihe flacher Stiibe aufgeliist, so daB das da- 
zwischen liegende Grut durch Abseheren zertriimmert wird. (Chem. Apparatur 11. 
139.) N e id h a rd t.

S. G. Ure, Industriellcs Filtricren. III. Teil. (II. ygl. S. 1121.) Ais Fort- 
setzung der friiheren Darlegungen werden besprochen: App., bei denen Filtricr- 
papier benutzt wird, Zentrifugen, Separatoren u. Elektroosmoseyerf. (Chemistry 
and Ind. 4 3 . 975—83.) H au erlan d .

Bobert Durrer, Neucrc Ergebnisse m it der elektrischen Gasreinigung. Der Yf. 
beschreibt an Hand von 6 Lichtbildern den Bau u. die Arbeitsweise der Versuclis- 
anlage zur elektr. Eeinigung von Gichtgas auf den Dillinger Hiittcnwerken. Sic 
arbeitet nach den Patenten der „Elektr. Gasrcinigungs-G. m. b. I l.“, denen vou 
H ein rich  ZSCHOCKE u. den Erfahrungen der ZsCHoCKE-Werke in Kaiserslautern. 
Zwei schemat. Abb. geben eine Ubersieht uber die Fiilirung des Boh-, Rein-, Heiz- 
u. Spulgases, sowie uber die Gesamtanordnung der Anlage. Die im Daueryers. 
erhaltenen Wcrte fur den Staubgehalt des Gases in g/cbm, fiir die Gasgescliwindig- 
keit in m/sek. u. die Uberlastnng der Anlage, bezogen auf die in der Zeiteinlieit 
Hindurchgeschickte Gasmenge, sind in ein Schaubild eingetragen. D ie Anlage ist 
ist fiir eine Regclleistung yon 10000 cbm/Stde. gebaut. D ie Staubgelialte wurden 
in ublichcr W eise durch Durclileiten des Gases durch Filtcrpapicr an sehr 
ungiinstigcr Stelle crmittelt u. zu 1,5—2,5 g/cbm bestimmt. Spśitere Nachpriifung 
der abgeschiedenen Staubmcnge ergab im  Zusammenhang mit der wiihrend der 
Vcrsuehsdauer gcreinigten Gasmenge eincn durehschnittlichen Staubgehalt yon 
ctwa 4 g/cbin im Roligase. Bei Uberbelastung von 26% betrug der Reinlieitsgrad 
(lurchschnittlicli 0,004 g/cbm. Er nimmt mit steigender Belastung ab u. bei 59% 
Uberbelastung euthielt das Reingas 0,014 g/cbm, bei 82% stieg der Staubgehalt auf
0,019 g/cbm. Bei Verwendung der Gegengasabrcinigung u. Uberbelastung yon 
50°/0 erhiilt man noch ein fiir Maschinenbetrieb geniigend reines Gas, so daB die 
Anlage ohne weiteres so betrieben werden konnte, daB sie 15000 ebm/Stdc. 
Maschinengas liefert. Beim Wcglassen der Gegengasabreinigung sind dic Reinlieits- 
grade wesentlieh niedriger. In der Eriirterung des Yortrages betonte Otto  JoHANNSEN, 
daB die elektr. Gasreinigung yon yornherein mit dem Wettbewerb der Stoff-Filtration 
zu rechnen habe u. daB ein Erfolg nicht mehr zu erhoften sei, wenn die elektr. 
Filter in Bau- u. Betricbsweise sich den Stoff-Filtern immer melir naherten. Dagegen
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beriehtete K l o s e , daB die Yerss. auf dem Hochofenwerk Liibeck ein gutes Ergcbnis 
hatten, Schwierigkeiten lagen auf elektr. Gebiete, der Energiebedarf sei bei elektr. 
Reinigung wesentlich geringer ais bei NaBreinigung, auBerdem falle der Wasser- 
yerbrauch fast ganz fort. (Stahl u. Eisen 44. 809—14.) N e u f e l d .

General Chemical Company, New York, iibert. von: James Ernest Egleson,
Ridley Park, Pennsylyan., Verdiinnen von Sauren. Man kiihlt die verd. Saure 
(H,,S04) ab u. bringt die gekiihlte FI. mit der konz. Siiure u. der Yerdunnungsfl. 
zusammen. (K. P. 1508015 vom 16/10. 1922, auag. 9/9. 1924.) K a u sc h .

Waldemar Meyer, Heringen a. d. Werra, Ununterbroćhm arbeitende Lose- 
vorric)Uung, 1. dad. gek., daB in dem Losetrog ein mit diesem yerbundener Bodou 
eiugebaut ist. — 2. dad. gek., daB der Boden den Trog nur Soweit uberdeckt, daB 
daB an dem den Zufiihrungsstellen fiir Salz u. Anstellauge gegenuberliegenden 
Ende des Troges ein freier Raum yerbleibt, durch welchen die Lsg. zu den Aus- 
trittsoffnungen gelangen kann. (D. R. P. 403319 K I. 12c vom 20/9. 1922, ausg. 
2/10. 1924.) K a u sc h .

L. Linden, Briissel, Abscheidung von Fliissigkeilen oder festen Korpern aus 
Fliissigkeiten. Man setzt z. B. Wasser-Olgemiselie bei ihrer Stromung Richtungs- 
anderungen aus u. gestattct ihnen nach auBen zu expandieren iiber eine geneigte 
oder horizontale Platte liinweg. (E. P. 217854 vom 29/12. 1923, ausg. 17/7. 
1924.) K a u sc h .

Matthew Russell, Grennock, Schottland, Regenerierung von Filłern. Holz- 
kohle oder dgl. wird nach ihrer Verwendung ais FilterstoflF fiir Zucker oder dgl. 
in Filterkammern dad. regeneriert, daB man iiberhitzten Wasserdampf (600°) durch 
die Filterkammer stromen liiBt u. dann durch gesiittigten Dampf abkiihlt, worauf 
der Dampf in der niichsten Filterkammer in iiberhitztem Zustande zur Wrkg.
kommt. (A. P. 1507521 vom 8/12. 1923, ausg. 2/9. 1924.) K a usch .

Henry Andre Vallez, Bay City, V. St. A., Anzeige v orri ch ii t ng fiir die Dicke 
von Filterkuchen in Prefifiltern, bei denen der im Innern des FilterbcliSlters he- 
findliche Taster seine Bewegung durch eine durch die Filterbehiilterwand nach 
auBen gefiihrte W elle auf eine Anzeigeyorr. iibertriigt, dad. gek., daB der Taster 
ais ein auf dcm wachsenden Filterkuchen schleifender Finger ausgebildet ist. 
(D.R. P. 403923 KI. 12d vom 9/3. 1921, ausg. 7/10. 1924. A. Prior. 6/3. 1915.) Ka,

M. Krafft, Hruschau, Tschechoslowakei, Gasreinigung. Man yerwendet zur 
Abscheidung feiner in Gasen enthaltener anorgan. Stoffe akt. Kohle oder Holz- 
kohle. (E. P. 219359 vom 19/3. 1923, ausg. 21/8. 1924.) KAUSCn.

T. Kautny, Dusseldorf, Gastrennung. Man yerwendet einen App. mit Yakuuiu- 
gefiiBcn, von denen das eine den Gegenstromwarmcaustauscher u. die Rektifikations- 
saule enthalt, das andere zur Aufnahme der fl. Gase dient. Beide Behiilter sind 
so yerbunden, daB sie mit Hilfe eines Absorptionsmittels von der Luft befreit 
werden. (E. P. 219599 vom 28/1. 1924, ausg. 21/8. 1924.) K ausch .

Kohlenveredlung G. m. b. H., Berlin, Entstauben von Gasen durch feststehende 
Zentrifugalgasreiniger, 1. dad. gek., daB das unter Mitwrkg. eines in der Stauh- 
kammer der Reinigeranlage herrschenden Unterdruckes in diese gelangende Gas 
durch eine den Unterdruck heryorrufende Forderyorr. dureli einen zweiten Zentri- 
fugalgasreiniger gefiihrt wird. — 2. dad. gek., daB bei Anordnung melirerer mit 
Staubkammem ausgerusteter Reiniger die sflmtlichen Staubkammern hintereinander 
gcschaltet sind, wobei durch eine hinter der letzten Staubkammer angeordnete 
Forderyorr. ein nach dem ersten Gasreiniger zu abnehmender Unterdruck in allcu 
Staubkammern heryorgerufen u. das aus diesen abgefulirte Gas durch einen be- 
sonderen Zentrifugalgasreiniger gefiihrt wird. (D. R. P. 403860 KI. 12e vom 12/5.
1922, ausg. 4/10. 1924.) K ausch .
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Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Siemenastadt b. Berlin (Erfindcr: Oskar 
Heymann, Berlin-Wilmeradorf), Elcktrische Niederschlagaanlage zur Entfernung von 
Schwebekarpern aus Gasen mit im wesentlichen wagerecht yerlaufendem Gaskanal, 
bei denen Hochspannungaelektroden an Isolatoren einzeln oder in Gruppen in einer 
Kammer quer zum Gaa8trom aufgehiingt sind, u. bei denen zwischen den Hoch- 
spannungselektroden durchlSssige Niederschlagselektroden augeordnet sind, dad. 
gek., daB zwisclien je 2 Gruppen von Hoehspannuugselektroden u. zugehorenden 
Niederschlagselektroden eine oder mehrere Niederachlagaelektroden yom Boden der 
Kammer bis zur Decke durcligefuhrt sind, so daB sie uber den oberen Rand der 
Spruhelektroden hinweg in den Isolatorenraum hineinragen u. dic Absclieidung der 
im Isolatorenraum befindlichen elektr. geladenen Schwcbeteilchen bewirken. (D. R. P. 
403843 KI. 12e vom 28/4. 1922, ausg. 8/10. 1924.) K a u s c h .

Western Precipitation Company, Califom ien, iibert. von: Frederick 
W. Huber, Riyerside, Califoru., Beliandlung von Staub und Rauch cnłhaltmden 
Gasen. Zementofengase werden, nachdcm sie elektr. Entladungen ausgesetzt worden 
sind, in eine troekene, elektr. leitende M. eingefiihrt. (A. P. 1508331 yom 22/5.
1918, ausg. 9/9. 1924.) K a u s c h .

Chlorine Products Company, Chicago, Illinois, Ubert. yon: W illiamM . Jewell, 
Chicago, Gasverflussigung. Cl2 wird komprimiert u. mit einer Substanz, die bei der 
Temp., bei der das Cl... sich yerfliissigt, fl. ist (HsSO<), behandelt. (A. P. 1507289 
vom 12/5. 1919, ausg. 2/9. 1924.) K a u s c h .

Soc. I'0xylithe, Aanióres, Frankreich, Trennung von Gasgemischcn durcli Ver- 
fliissigung. Bei der Verflussigung u. Dest. vou Luft wird der die Kolonne unter 
Druck yerlasBcnde in eine rotierende Maschine geleitet, dereń Abgase die kom- 
primiertc Luft kiihlen durch Expansion oline Leistung iiuBcrer Arbeit (E. P. 219989 
vom 30/7. 1924, Auszug yeriiff. 24/9. 1924. Prior. 31/7. 1923.) K a u s c h .

L’Air Liąuide Ste. An. pour 1’Etude et l ’Exploitation des Procedes 
Georges Claude, Paris, lAiftzcrlegung mit gleiclizeitigcr Argongewinnung. 1. dad. 
gck., daB die Verflussigung der Luft in einem einzigen Rohrenbttndel erfolgt, in 
wdehes die Luft zur Verflussigung zweckmiiBig unter Ruckstromen der yerfliissigten 
Anteile yon uiiteu eintritt u. welches von einem einzigen in zwei getrennte Kammern 
unterteilten VerdampfcrgefjiBc umgeben ist, yon denen die erstere die in die Ilaupt- 
saule aufateigenden Dampfe liefert u. die zweite den aus der Ililfsąuclle erhaltenen 
rcinen 0 5 yerdampft. — 2. dad. gek., daB dic sehr Oo-reiche Fl. der Hilfasiiule in 
dic unter den beiden Kammern des VerdampfergcfaBes der Hauptsiiule geleitet 
wird. (B. B,. P. 403654 KI. 17g vom 20/9. 1923, ausg. 6/10. 1924.) K a u s c h .

Soc. Anon. d’Eclairage et d’Applications Electriąues, Paris, Krypton und 
Xenon. Um Kr u. X e aus der Luft zu gewinnen, wird ein Luftyerflussigungsapp. 
bekannter Art mit einem Kohle oder S i0 2 enthaltenden GefaB kombiniert. Letzteres 
wird auf tiefer Temp. gehalten durch yerdampften fl. 0 2, der hindurchgeleitet wird 
u. die seltenen Gase enthalt. Der Ruckstand von dcm yerdampften 0 2 wird sodann 
yerdampft u. die beiden seltenen Gase in gleicher W eise getrennt. (E. P. 218266 
vom 6/6. 1924, Auszug yeroff. 20/8. 1924. Prior. 29/6. 1923.) K a u s c h .

Karl Messen, Pasing, Verfahren und Yorriclitung zum Trocknen von Fliissig- 
keiten, insbesondere tier. u. yegetabil. Ursprungs, wobei dieselben in einen sich 
drehenden Behalter eingeleitet u. infolge der Zentrifugalkraft gegen den Rand des- 
sclben getrieben werden, 1. dad. gek., daB sie liierbei von einem aus dem Inncrn 
des Behalters aufateigenden PreBluftstrom aufgenominen werden, welcher sie in 
Form eines Holilzylinders liebt, der durch einen zwei ten ihn umgebenden PreB
luftstrom zerstaubt w ird, worauf die so zerstaubten Fliissigkeitsteilchcn in an sich 
bekannter Weiae yon eincm Warmluftstrom aufgenommen werden, an den 8ie den 
groBten Teil ihres Wassergehaltes abgeben. — 4. Verf. zum Naclitrocknen de3 er-.
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haltenen pulverformigen Trockenguts, dad. gek., daB das Gut von der mit Wasser- 
dampf gesatt. Trocknungaluft getrennt u. mittcls trockner Luft von geringer Temp. 
behandelt wird. — 5. Vorr., bestehend in einem im Trockenraum angeordneten 
drehbarcn Beeher, zweckmaBig von Halbkugclform, in welchen ein Behalter mit 
ringformiger, nacli oben gerichteter Diisc eingebaut u. welcher von einem zweiten 
Behalter mit gleichfałls naeh aufwiirta gerichteter ringformiger Diise umgeben ist. 
(D.E. P. 403642 ICl. 12a vom 30/3. 1920, ausg. 2/10. 1924.) K a u s c h .

Friedrich Kruger, Greifswald, Einrichtung zur Hcratelhmg homogener, fiir 
physikalischc insbesmdere optische Ziuecke geeigneten Kn/stallen  durch Krystałlisation 
in Bewegung mit zirkulierender L sg., bestehend aus einem AuflosungsgefaB u. 
einem KrystallisationsgCfaB, dad. gek., daB zwischen dieseń GefSBen ein zur Er- 
liitzung der fertigen Lsg. dienendes GefaB cingeschaltet ist, dessen Temp. liober 
ids die des AnflosungsgefaBes gebalten wird. (D. R. P. 403506 KI. 12c vom 22/4.
1923, ausg. 6/10. 1924.) K a u sc h .

August Schilling, San Francisco, Californ., Salz. Man setzt eine Salzsole 
der Sonne u. Atm. in Aachen GefaBen aus u. scheidet die Salzkorner durch Flotation 
aus. (A. P. 1506946 vom 5/1. 1922, ausg. 2/9. 1924.) K a u sc h .

Bernhard Brockhues, Berg. Gladbach, Einrichtung fiir Tauchapparate zur 
Wiedergemnnung der Losungsmittel, bei der die Losungamitteldiimpfe mittels eines 
Exhaustors abgesaugt ti. in einer Kondensationscinrichtung vcrdichtet werden, dad. 
gek., daB die Tur jedes Tauchapp. durch ein Gestange mit einer in seinem Absaug- 
rohr bcfindlichen Absperrvorr. derart verbunden ist, daB beim Offncn der Tur die 
Absperryorr. geschlossen u. beim SchlieBcn der Tiir geoffnet wird. — Hierdurch 
wird das Ansaugen der Luft, wodurch die Leistung des Eiliaustors beeinti-Schtigt 
u. die Losnugsmittcldampfe verd. werden, yermieden. (D. H. P. 394430 KI. 39u, 
vom 6/9. 1921, ausg. 30/4. 1924.) F r anz .

John Lewis Major, London, Destillierkesscl mit mehreren in der Fliissigkcits- 
masse emporragenden FlussigkeitseinlaBrohren 1. dad. gek., daB iiber diesen Rohren 
eine Platte oder ein Trog augeordnet ist, gegen dereń oder dessen Unterfliiclie die 
aus den Rohren austretenden leichteren DJimpfe stoBen. — 6 weitere Anspriiche 
kennzeichnen Ausfuhriingsformen dieses Destillierkessels. (D. R. P. 403712 KI. 12 a 
vom 8/9. 1923, ausg. 3/10. 1924.) K a u sc h .

Ingenuin Hechenbleikner, Charlotte, X. C., V. St. A., Behandlung von Stojfen 
zwecks Erzeugung vtm Gasen oder Dampfen. Um die B. von Krusten u. dgl. in 
den Ableituugsrohrcu von Ofen zur Gaserzeugung zu vermeiden, wird eine FI. (W.) 
oder Dampf in diese Rohrc nalic dem Ofen eingeleitet. (A. P. 1409295 vom tJ/10.
1919, ausg. 14/3. 1922. N. P. 37264 vom 7/2. 1922, ausg. 2/7. 1923.) K a u sc h .

Em ily E. Ynilleumier, New Rochelle, V. St. A., Kaltcerzeugung, 1. dad. gek., 
daB gasformige Korper durcli Yerdriinger abwechselnd in h. u. k. Teile eines 
Raumes ubergcfiihrt u. hierdurch in einem mit diesem Raume kommunizierenden 
Gasraume Verdichtungen u. Verdunuungen, sowie Temperaturanderungen des da- 
selbst bcfindlichen Gases herrorgerufen werden, die durch Ubertragung auf eineu 
KiiltetrUger suinmicrt u. nutzbar gemaclit werden. — 3. Vorr., bestehend aus zwoi 
miteinander kommuniziereuden u. mit hin- u. hergelicnden Verdraugern aus- 
gestatteten Behaltcrn, dereń jeder zur H alfte  mit einem Kuhlmantel umgeben ist, 
wahtend die andere Halfte des einen Behalters mit einem Heizmantel, die andere 
Halfte des anderen Behalters mit einem den KaltetrSger aufnehmenden Mautel um
geben ist. — 2 weitere Patentanspriiche kennzeiclinen Ausfiihrungsformen dieser 
Vorr. (D .R .P . 402305 KI. 17 a vom 4/7. 1920, ausg. 17/9. 1924. A. Prior. 29/1. 
1917.) K a u sc h .

Soc. Chimiąues des Usines du Rhóne, Paris, Katalijsatoren. Man reduziert 
ein CuO im Gemiscli mit geringer Menge einer Substanz von alkal. Rk. (Atzalkali,
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Erdalkalien, MgO, ZnO oder Phosphate, Borate oder Carbonate der Alkalien u. 
Erdalkalieu). (E. P. 219649 vom 19/5. 1924, Atiszug veroff. 17/9. 1924. Prior.- 
26/7. 1923.) Kausch.

IV. Wasser; Abwasser.
M. Paul Gaillet, Bemerkung zu  einer Mitteilung iiber Alkalinitat des Kessel- 

speisewassers. Polemik gegen S a l l Ćs Ver6ft'entlichung iiber dicsen Gcgenstand 
(S. 874) u. Erwiderung darauf von Sa l l ć  u. P a iiis . (Chaleur et Ind. 5. 463—65.) BO.

Groetschel, Negatwe Eykmansclie Probc bei positivem Colibefund im Wasser. 
Der negative Ausfall war yerursacht dureli hohen Nitratgehalt des untersueliten, 
W. Verss. zeigten, daB die Eijkmansche Probe bei 100 mg N20 5 im Liter zweifel- 
liaft, bei mehr ais 100 mg negatiy wird, auch wenn reichliche Mengen echter Coli- 
bacillen zugegen sind. Der bei der GSrung auftretende H reduziert die Mitrate zu 
Nitriten, kann deshalb nicht ais Gas in Erscheinung treten, die gebildeto C 02 sich 
im W. losen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 92. 470—75. Beuthen 
[O.-Schl.], Stiidt. Hyg. Inst.) S p ie g e l .

G. Meillfere, Identifizienmg eines Mineralwassers an einer kleinen Menge 
Fliissigkeit. (Vgl. Ann. des Falsifications 16. 410; C. 1924. I. 821.) W enn sehr 
geringe Mengen Mineralwasser yorliegen, soli man vor allem den Sulfatruckstand 
bostimmen; mit der Lsg. desselben in dest. W . kann man zahlreiche Ilkk. aus- 
fiihren, z. B. die yolumetr. Best., des Ca, die Mc. von S c iil a g d e n iia u f e n , die 
Hydrotimetrie, Nachweis von Li usw. (Journ. Pharm. et Chim. [7.] 30. 194 
bis 198.) D ie t z e .

Richard. Schróder, Berlin, Vorrichtung zur Vorwarmung und Enthdrtung von 
Wasser, z. B . fur die Behańdluftg von Textilgut, bei welcher das zum Zwecke der 
EnthSrtung auf eine hohere Temp. ais die Behandlungstemp. erliitzte W . in einer 
Warmeaustauschyorr., welche aus einem vom enthiirteten W . von oben nach unten 
durchflossenen GefiiB u. ęinem darin angeordneten, vom Frischwasser von unten 
nach oben durchflossenen, senkreehten Rohrbiindel besteht, durch Wiirmeaustansch- 
mit dcm gegebenenfalls schon yorgewiirmten Frischwasser auf die Behandlungs- 
temp. wieder abgekiihlt wird, dad. gek., daB zwischen den in bekannter W eise oben 
frei in das GefiiB miindenden Rohren eine erforderlichenfalls in der Hohe ver- 
stellbare Dampfverteilungsvorr. angeordnet ist, welche das aus den Rohren in den 
GefaBraum austretende u. die Rohre darauf unmittelbar umgebcnde W. durch Ein- 
lcitung von W .-Dampf erhitzt. — Die Enthartungstemp. sowohl ais auch die End- 
temp. des W. kiinnen bei jeder yerlangten Mengenleistung in einfacher Weise 
einerseits durch Yeranderung der Dampfmenge, andererseits dureli Verstellung der 
Dampfverteilungsvorr. geregelt werden. (D. R. P. 401159 KI. 85 b vom 4/4. 1922, 
ausg. 29/8. 1924.) Oe l k e r .

Josef Tillmans, Frankfurt a. M., Entfemung der Carbonałhdrłe aus W assem, 
dad. gek., daB man dem W . unter Zusatz yon CaC03, besonders Marmor, Kreide 
oder gefalltem CaCOs in Pulyerform, am besten nach yorheriger Erwiirinung des 
W. auf 40—45°, die C 02 in bekannter W eise mit den in der Technik iiblichen 
Verff. entzieht. — Es gelingt, die Carbonatliiirte ebensoweit wie mit den anderen 
in der Praxis angewendeten Verff. abzuscheiden, ohne daB atzende Stoffe, wie Kalk, 
NłjCOj, NaOH etc. in das W . gelangen. (D. R. P. 402048 KI. 85b vom 6/3. 1923, 
ausg. 12/9. 1924.) Oe l k e r .

Wayne Tank & Pump Co., Fort Wayne (Indiana, V. St. A.), Enthdrten iton, 
llasser. Bei der kontinuierlichen Enthiirtung des W . durch Durchleiten desselben 
durch eine Zeolithschieht wird die kinetische Energie des stromenden W. dazu 
benutzt, eine bestiindige Zirkulation des Zeolithmaterials durch eine Wasserent-
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bKrtungszone, eine Regencrierzone fiir das erschopfte Zeolithmaterial u. eine Waseh 
zone fiir das regenerierte Materiał zu bewirken. (Schwz. P. 105726 vom 23/0
1922, ausg. 1/7. 1924.) Oe l k e r . 

Wayne Tank & Pump Company, Fort W ayne, Indiana, ubert. yon: Car
H. Nordell, Fort Wayne, Verbessmmg von Glaukonit. Um die basenaustauschendi 
Wrkg. des Glaukonits beim Weiclimachen von W. zu erhohen, behandelt man den 
selben mit einer h. Lsg. von Natriumsilicat. (A. P. 1506198 vom 17/1. 1924 
ausg. 26/8. 1924.) O e l k e r .

Fritz Seidenscłmur, Berlin-Grunewald, Unschadlichtnachung von Abwasser: 
aus Urtecrgewinnungsanlagen, dad. gek., daB durch die Abwasser, bei deueu fiii 
hinreiebende Alkalitat Sorge zu tragen ist, mehrere Stunden lang Luft hindurch 
geleitet wird, u. daB gegebenfalls die erhaltene, schwach gefarbte FI. einer Wciterer 
Behandlung mit Entfiirbungsmitteln unterworfen wird. — 2. dad. gek., daB man 
die Abseheidung der Umwandlungsprodd. der schadlichen Bestandteile des Ab- 
wassers durch Einleiten yon C 02 oder C 02-lialtigen Gasen vervollstandigt, beroi 
die FI. der Einw. des Entfiirbungsmittels unterworfen wird. — Die so behandelten 
Abwasser kfinnen unbedenklich in FluBlaufe abgelasscn werden. (D. E.. P. 401467 
KI. 85 c vom 13/6. 1919, ausg. 4/9. 1924.) O e l k e r .

Erank H. Moerk, Philadelphia, Elektrochcmische Behandlung von Fliissigkeiten. 
FIL, wic Abwasser u. dgl. werden mit einem Fallmittel (z. B. CaO oder Ca(OH)j) 
yersetzt, dann die Fil. in Ggw. der Ndd. elektr. behandelt u. schlieBlich durch 
Sedimentatiou gckliirt. (A. P. 1505104 vom 23/3. 1923, ausg. 19/8. 1924.) K ausch.

V. Anorganische Industrie.
Heinrich Molitor, Schwefelsdwe und schwefclsaurc Salze aus natiirlichem Gips. 

(Vgl. S. 2198.) Die Yorteile des Bombachverf. werden beschrieben. (Scliwciz. 
Apoth.-Ztg. 62. 544—48. Gohlis bei Dresden.) D ie t z e .

Camille Horst, Notiz iiber die Zusammenscizung des Sylvinits und fabrikmafng 
gewonnener Kalisalze. Analysen elsass. K-Salze. Aus den rohen Salzen lassen sich 
durch Anreicheruug leicht selir reine Salze herstellen. Aus deu Mutterlaugen liiCt 
sich Br, gewinnen. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 90. 497— 503.) S(JVERK.

Earbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Coln a. Rh., 
ubert. von : Hanna Carstens, Leverkusen, Alfred Engelhardt, Wiesdorf b. Coln, 
und W olf Johannes Miiller, Leyerkusen, Oxydation von Schwefelwasserstoff. Man 
bringt ELS u. 0.; mit poroser SiOs in Beruhrung. (A. P. 1507105 vom 20/10.
1923, ausg. 2/9. 1924.) K a u sc u .

Erank W. Andrews, Wapakonetee, Ohio, Beinigung von schwefliger Saure.
SOs wird in fl. Form einem teilweisen Vakuum unter Erwiirmung ausgesetzt, es 
bleiben dann in dem Verdampfungsbehiilter das W ., S 03, Vitriolol u. dgl. zuriick. 
Die Diimpfe werden durch ein Filter geleitet, wo sie etwa mitgerissene Vcr- 
unreinigungen der genannten Art abgeben, worauf die reinen Dampfe kompriinicrt 
u. yerflussigt werden. (A. P. 1506963 yom 12/8. 1919, ausg. 2/2. 1924.) K ausch.

Leon Lilienfeld, W ien, HersteUung kolloidaler Metallselcnide oder Mełalltelluride. 
(D.B..P. 403714 KI. 12n vom 18/12. 1921, ausg. 3/10. 1924. Oe. Prior. 23/12.
1920. — C. 1924. I. 2451.) K ausch .

Salzwerk Heilbronn Akt.-Ges., Iieilbronn a. N., Verfahren und Einrichtung 
zur Herstellung von Salzsdure und Alkalisulfat aus Alkalichlorid, schwefliger Saure, 
Luft und W asserdampf nach D. R. P. 389072, 1. dad. gek., daB der Reaktionsraum 
durch Scheidewfinde, die mindestens die Halfte bis Dreiyiertel des Kanalofcn- 
ąuerschnittes nach oben oder auch abwechselnd uach obeu u. unten absclilicBcn; 
in mehrfache Abteilungen geteilt sind. — 2. Einrichtung, dad. gek., daB dic
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Scheidewiinde zur zwangliiufigen Fiihrung der Eeaktionsgase im Kanalofen durcli 
zweekentsprechende Ausbildung zu einer Stimwand der die Salzmasse aufnehmeuden 
u. zur DurchschleuBung eingericliteten Behfilter bezw. Transporteure gebildet 
werden. (D. E. P. 403924 KI. 121 yom 8/6. 1921, ausg. 7/10. 1924. Zus. zu
0. R. P. 389 072; C. 1924. I. 1436.) K a u s c ii .

Luigi Casale und Eene Leprestre, Rom, Einrichturig zur synthctischcn Her- 
stellung von Amtnoniak aus seineti FAcmenten. (D. E. P. 359974 K I. 12k vom 3/12.
1920, ausg. 28/9. 1922 u. N. P. 37369 vom 23/12. 1920, ausg. 16/7. 1923. — 
C. 1922. IV. 27.) KOh l in g .

Luigi Casale und Eene Leprestre, Eom, Yorrichtung zur synthetisclien Iler- 
stellung von Ammoniak. Innerhalb eines drucktragenden Rohres sind 4 konzentrisclie 
Rohre angeordnet, yon denen das innerste den Heizwiderstand enthalt. Der Kata
lysator befindet sich in dem yon dem innersten u. dem benachbarten Bohr ge- 
bildeten Ilohlraum. Das Gasgemisch wird zuniiclist durch den Holilraum geleitet, 
wclcher von dem auBersten u. dem ihm benachbarten Rohr gebildet wird, gelangt 
dann in das innerste Bohr, erwarmt sich in diesem auf die Eeaktionstemp., durcli- 
strcicht dann den Katalysatorraum, hierauf den diesem benachbarten Holilraum, von 
dem aus es zugleich das Frischgas yorwiirmt u. yerliiBt dann die Vorr. (N. P.
37370 vom 25/5. 1921, ausg. 16/7. 1923.) KO h l in g .

Bruno "Waeser, Berlin, Bindung von Liifłsłickstoff, 1. dad. gek,, daB man Ge- 
mische yon MgO oder MgC03 mit C u. Katalysatoren bei hoherer Temp. der 
Einw. eines 0 2-freien N 2 - Stromes aussetzt. — 2. durch dic Verwendung yon 
Fe ais Katalysator gek. (D. E. P. 402095 KI. 12i vom 23/6. 1923, ausg. 12/9. 
1924.) K a u sc h

Otto Viggo Lassen (gen. Linde) Jensen, Kopenhagen, Bindung non Jjuftstick- 
sto/f. Im Brennpunkt eines Sonnenspiegels wird eine porose, Ns bindende M., z. B. 
Al.̂ Oj, angebraclit u. Luft dariiber geleitet. (Dan. P. 32683 vom 17/6. 1922, ausg. 
31/12. 1923.) K a u s c ii .

George A. Perley, Durham, New Hampshire, Stickoxyde. Man erhitzt ein 
oxydierendes Mittel, einschlieBlich 0 2, das frei yon NH3 ist, auf 400° in Wiirme- 
austauschern, mischt es dann mit NH3 u. leitet das Gemisch durch ein Gebilde, 
das nicht katalysierend auf das Gemisch wirkt, dann iiber einen Katalysator. (A. P. 
1508061 yom 23/10. 1919, ausg. 9/9. 1924.) K a u s c h .

Metropolitan Yickers Electrical Co., Ltd., Westminster, iibert. von: C. J. 
Eodman und A. H. Maude, Wilkinsburg, Pennsylyanien, Stickstoff und Alkali- 
sulfite. Man entfernt den 0 2 aus Luft durch ein Hyposulfit, dem man ein Alkali 
zusetzt. Verwendung findet das Verf. bei elektr. Transformatoren, die in 01 ein- 
getaucht sind u. in denen das Ol durch eine inerte Atm. vor Zerstorung geschiitzt 
werden muB. (E. P. 219308 yom 10/7. 1924, Auszug yeroff. 10/9. 1924. Prior. 
20/7. 1923.) K a u s c h .

Soc. Chimiąue de la  Grandę-Paroisse (Azote et Produits Chimiąues), 
Paris, Wasserstoffreinigung. H2 wird von C 02 u. H3S durch eine im Ammoniak- 
sodaprozeB des Schrieb-Typus erzeugte ammoniakal. Lsg. befreit u. die dadurch 
«rhaltene Lsg. yon Carbonat u. S-Yerbb. fiir die Herst. von NH4C1 u. NaH C 03 
vcrwendet. (E. P. 217183 yom 26/3. 1924, Auszug yeroff. 30/7. 1924. Prior. 4/6.
1923.) K a u s c h .

E. L. Einman, Dyursliolm, Schweden, Alkaligcioinnung aus Ablaugcn. D ie  
trockene Dest. von yerdampfter Zellstoffablauge wird nur so weit getrieben, bis die 
wertyolleren organ. Prodd. (Aceton, A. u. Methylfithylketon) erhalten werden (400°), 
dann wird der Biickstand abgekUhlt (auf 250—300°) durch Einspritzen yon W . in 
die Retorto. Die abgekiihlte M. wird gemahlen u. getrocknet u. in einem rotie- 
renden Ofen bei 750° oder ais Pulyer mit yorerhitzter Luft bei 100—1200° vef-

VI. 2. 177
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brannt. Der Rucksfcand wird kaustisch. (E. P . 217 235 vom 5/6. 1924, Auszug 
yeróff. 30/7. 1924. Prior. 6/6. 1923.) K a u sc h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Alwin Mittasch und Robert 
GrieBbach). Ludwigshafen a. R b ., Herstellung ton Alkalinitraten durch UniseLning 
to n  Alkalichloriden mit Nitraten, 1. dad. gek.. da8 man auf Alkalichloride NH,K0, 
oder NH,C1 sowie CaiNO^ oder Mg{NOs)s oder MgClj, u. zwar wenigstens eines 
dieser Salze ais Nitrat in wss. Lsg. einwirken liiBt. — 2. dad. gek., daB das Yerf. zu 
einem KreisprozeB ausgebiidet wird, in der Art, daB auBer dem Alkalinitrat nach 
Ausfallung der Hauptmenge des Ca bezw. Mg mittels (NH4)1C03 oder NEL, u. CO. 
eine entsprechende Mengc NH4C1 durch geeignete Mittel, vorteilhaft durcli Einengen 
oder Zusatz von NaCl oder durch beides unter Kuhlung abgeschieden u. dadurch 
eine fur den neuen Arbeitagang geeignete Mutterlauge zuruckerhalten wird, wahrend 
das ausgefSllte MgCO, bezw. CaCOs mittels HNO, oder nitroser Gase in Mg(KOti, 
bezw. Ca(NOj), zuruckyerwandelt wird. (D. R. P. 403844 KI. 121 vom 1/2. 1922, 
ansg. 4 10. 1924.) K a u sc h .

De Haen Akt.-Ges., Seelze b. Hannover, ubert von: A. P. Meyerhofer. 
Zurich, Alkalicarbonate und -hydrate. Man yerriihrt eine Alkalifluoridlsg. mit einem 
Erdalkalicarbonat oder -bydroxyd. Das neben dem Alkalicarbonat oder -hydr.u 
entstchende Erdalkalifluorid wird in HC1 gel. u. die Lsg. mit NaCl u. SiF, be
handelt. Es bildet sich Alkalisilicofluorid, das erhitzt wird, um Alkalifluorid u. 
SiF, zu erhaltcn. (E. P. 219971 vom 24/7. 1924, Auszug yeroff. 24/9. 1924. Prior. 
2/8. 1923.) K a u sc h .

Paul Lamberty, Weimar, Herstellung ton Pre/jlingen aus calcinierter Soda,
1. dad. gek., daB man die PreBlinge unter Zusatz einer geringen Mcnge von Ter- 
pentin, BzL, Bzn., Petroleum oder einer ahnlichen Fl. preBt. — 2. weitere An- 
spruche kennzeichnen Ausfubrungsformen des Verf. (D. R. P. 403862 KI. 121 
Yom 2/9. 1923, ausg. 7/10. 1924.) K a u sc h .

II. Kruger und S. R. Unkel, Haag, Holland, Salzreintgung. Rohes NaCl wird 
im Gegcnstrom mit W . oder yerd. oder gesatt. Salzlauge gewaschen, die gebrauchte 
Lange filtriert u. von neuem yerwendet. Ein Teil der Lauge aber wird abgezogen 
u. dureh frische ersetzt. (E. P. 220271 yom 18/12. 1923, Auszug yeroff. 1/10. 
1924. Prior. 6/8. 1923.) K a u sc h .

Alezandre Pedemonte. Frankreich, Heine Tonerde. Bauxit wird mit Saure 
behandelt, die SiO» abfiltriert, Alkalicarbonat oder -bicarbonat zu der Lsg. himu- 
gesetzt u. dann letztere gekocht. (F. P. 573690 vom 26/2. 1923, ausg. 27,6. 
1924.) K ausch .

The Metals Eztraction Corporation Ltd., London, Reinigung von Zinksab- 
losungen. Man behandelt die Zinksalzlsgg. mit Ozon oder ozonisierter Luft in Ggw. 
von Katalysatoren bei Tempp. yon 80— 100°. (N. P. 36799 vom 20/8. 1919, ausg. 
12/2. 1923. E. Prior. 22/5. 1918.) Oelkep-

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fur elektrothermische Industrie G. m. 
b. H. (Erfinder: Eduard Moosmuller, Burghausen, Oberb., und Felix Kaufler, 
Munchen), Darstellung ton  Cuprioxycliloriden, dad. gek., daB eine wss. Lsg. yon 
CuClj auf Cu bezw. Cu-Legierungen bei Ggw. yon 0» derart zur Einw. gebracht 
wird, daB im Reaktionsgemisch gleichmaBig u. dauernd ein 0 2-UberschuB herrscht. 
(D. R. P. 403782 KI. 12 n yom 2/5. 1923, ausg. 6/10. 1924.) K ausch .

G. Shim adzu, Kyoto, Japan, Bleisvboxyd. Pb,O wird mit m et Pb gemiscbt 
erhalten, wenn Pb-Stucke auf einem rotierenden GefaB in eine oxydierende Atm. 
gebracht werden. (E. P. 218119 vom 18/7. 1923, ausg. 24/7. 1924.) K ausch .

Ernest Edward Banes, South Fremantle, Westaustralien, Bleisulfat. Galenaeri 
wird m i t  einem kohlenstoffhaltigen Feuerungsmittel u. einem n ic h ts c h la c k e n d e n  
Bindemittel brikettiert u. die Briketts in einem Ofen yerbrannt. Der e n ts te h e n d e
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PbS04-Rauch wird von den Abgascu des Ofens getreiint. (Aust. P. 5998 vom 
10/3. 1922, ausg. 27/2. 1923.) K a u s c h .

Naamlooze Yennootschap Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoyen, Hol
land, iibcrŁ von: D. Coster, Haarlem, Holland, und G. von Hevesy, Kopcnhagen, 
Trenmng von Hafnium und Zirkonium. Man trennt die Elemente durch fraktio- 
nierte Krystallisation, Fallnng oder Erhitzung ihrer Sulfatgeraiache. (E. P. 219 024 
vom 12/7. 1924, Auszug yeroff. 10/9. 1924. Prior. 13/7. 1923.) K A nscn.

Naamlooze Yennootschap Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Hol
land, iibert. von : D. Coster, Haarlem, Holland, und G. von Hevesy, Kopcnhagen, 
Trennung von Hafnium und Zirkonium. D ie Trennung des H f vom Zr erfolgt mit 
Hilfe ihrer IIalogenverbb. (auBcr Doppelfluoride). (E. P. 219327 voin 17/7. 1924,
Auszug yeroff. 10/9. 1924. Prior. 18/7. 1923.) Ka o scu .

Naamlooze Yennootschap Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoyen, Hol
land, iibert. von: D. Coster, Haarlem, Holland, und G. von Hevesy, KoiJenhaven, 
Trennung von Hafnium und Zirkonium. Die beiden Elemente werden durch fraktio- 
uierte Krystallisation oder Fallung ihrer hoheren bas. Yerbb. (Hf20 3Cl2 511,0, 
Hfj0a(N03)s 5HjO u. Hf20 3[SCN], 5H aO u. der entsprechenden Zr-Verbb.) getrennt. 
(E.P. 219983 vom 29/7". 1924, Auszug yeroff. 24/9. 1924. Prior. 30/7. 1923.) Ka .

VII. Agrikulturcliemie; Dungemittel; Boden.
L. G. W illis und J. 0. Carrero, Der Einjhifs einiger sticksloffhaltigcr Diinge- 

mittel auf die Entwicklung von Chlorose im Beis. A uf Kalkboden zeigte sich nach
Diingemittdn, dic an sich oder durch ihr nicht assimilierbares łon Fallung von
Fe yerursachen (NaN03, Ca(N03)2, NII,-Phoaphat), Chlorose, nach (NH4)2S 0 4, dessen 
nicht assimilierbares łon losend auf Fe wirken kann, nicht. Nach N aN 03 trat die 
Chlorose um so stiirker auf, je  reichlicher es gegeben wurde. Die Rk. des Bodcns 
schicn dagegen von untergeordneter Bedeutung. D ic Chlorose zeigte sich am 
schwersten bei jungen Pflanzen, nicht zu schwer erkranktc zeigtcn Tendenz zur 
Erholung bei Niiherung der Reife, in der Zcit, in der die Aufnahme N-lialtigcr 
Yerbb. abnahm. Yff. sind geneigt, die Ursache fiir dic verschiedcncn Wrkgg. der 
N-Diingemittcl in ihrem EinfluB auf die Yerwertbarkeit des Fe zu erblicken. Viellcicht 
sind auch die einer tox. Wrkg. von Nitritcn zugeschriebenen Schiidigungen d&rauf
zuruckzufuhren. (Journ. Agricult. Research 24. 621—40. 1923. Portorico Agric.
Exp. Station.) SPIEGEL.

G. Chevalier, Anwmdung des synthetischen llarnstoffs ais Siickstoffdiinger. 
Nach den Ergebnissen der GcfaBverss. ist die Wrkg. des Harnstoffes der des Sal- 
peters ais glcichwertig zu erhalten. (Prog. Agr. et Vitic. (Ed FEst-Centrc) 44. 
257-60. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 424.) B e r ju .

P. L. Gile und J. 0. Carrero, Durch Kalken und durch die Lange der Z ń t, 
in uieleher die Phosphałe in Boden von Portorico verbliebcn, beeinjlufite Wirksamkeił 
von Phosphałdiingern. Die Wirksamkcit von saurem Phospbat (I), Mineralphos- 
phat (II), Knochenmehl (113), bas. Schlackc (IV) u. Doppelsupcrphosphat (Y) wurde 
in Yerschiedenen Boden an Ilirse gepriift. Die Verschiedenheit der Boden war
von erheblichem EinfluB auf die relatiye Wirksamkeit der yerschiedenen Phos-
phate. Besonders Knochenmehl u. Mineralphosphat untcrlagen diesem EinfluB. 
Sie waren im allgemeinen am wirksamsten in Boden mit hohem Kalkbedurfnis, 
aber eine direkte Abhangigkc.it der Wrkg. hieryon ergab sich nicht. Dem Bc- 
diirfnis entsprechendes Kalken yerminderte in einigen Boden die Wirksamkeit 
von I, IV u. V, steigerte sie etwas in anderen, hatte in 2 Boden geringen EinfluB 
auf die Wrkg. yon III, yerminderte sie in den 7 anderen dentlich, die yon II in 
allen Boden bis zu einem annShernd konstanten Wcrte. Ob der Kalk 6 W ochen  
oder unmittclbar yor der Diingung angewendet wurde, war prakt. bcdeutungslos.

177*
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Eine weitere starkę Minderung des W ertes yon III wurde dureh UberschuB yon 
Kalk lierbeigefiihrt. Wurden die Phosphate 6 W oehen yor der Anpflanzung in 
don Boden gebracht, so yerminderte sich ihre Wirksamkeit bctrachtlich, bei I, IT  
u. V stiirker ais bei II u. III. Bei I wurde die Abnahme um so groBor, je lSnger 
es im Boden blieb. (Journ. Agricult. Research 2 5 . 171—94. 1923. Porto Rico 
Agric. Exp. Stat.) S p ie g e l .

E. D. Gardner, Ein Feldversuch m it verschiedenen Phosphortragern. Ohne Stall- 
diinger waren saure Phosphate bei Weizen nach Roggen viel wirksamer ais Ge- 
steinspliosphate, bei gleichzeitiger Anwendung yon Stalldunger waren dagegen die 
Unterseliiede weniger augenfiillig. Gleichzeitige S-Gabcn steigerten die P20 6-Wrkg. 
der Gesteinspliosphate. (Pensylyania Sta. Bul. 181. Seite 6. 7. 1923; Exp. Stat. 
Rec. 5 0 . 424.) B e k ju .

A. P. Kelley, Bodenaciditat ein ockologischer Faktor. Unterss. iiber die Ver- 
jinderungen der akt. Bodcnaciditiit einer kleineren Bodenfliiche im Laufe des Jahres 
u. dereń EinfluB auf die Pftanzenwurzeln zeigten eine Żunahme der Bodenaciditiit 
bis zu einer Tiefe yon 15 cm u. hierauf wieder eine Abnahme derselben. In den 
aterilsten Boden war diese Zunahme am groBten. D ie Aeiditat einer gegebenen 
Stelle war geringen Schwankungen unterworfen. Starkę Austrocknung bewirkte 
Zunahme der Aciditiit u. lieftige Regengiisse das Gegenteil. Auch beim Ausfrieren 
des Bodens nahm die Aciditiit zu. Absorbierende Wurzeln wurden hauptsiichlich 
in den schwachsten sauren Teilen des Bodens vergesellschaftet mit Pilzen gefundcn, 
welche in den fast alkal. Bodenteilen weniger reichlich auftraten. (Soil Sci 16. 
41—54. 1923; Exp. Stat. Rec. 5 0 . 513— 14.) B e r ju .

P. L. Gainey, Einflufi der absoluten Reaktion eines Bodens a u f seine Azoto- 
bacterflora und stickstoffbindende Fdhigkeit. (Vgl. S. 877.) Unters. von 418 natiir- 
lichen Boden bestfitigte, daB auch hier nur selten Azotobacter bei pH <C 6 anzu- 
treffen ist, wfihrend er in Boden mit nicdriger [H-] meist yorhanden ist. (Journ. 
Agricult. Research 2 4 . 907—38. 1923. Kansas Agric. Exp. Stat.) S p ie g e l .

W. N. Ezekiel, Wasserstoffionenkonzentration und die Entwicklung von Sclero- 
tinia apothecia. Der den Steinrost des Obstes ycrursachende Pilz ist saurer Ek. 
gegeniiber merklich unempfindlicli; wahrsclieinlich genugt schon eine geringe 
Alkalitat des Bodens um dessen Wachstum zu yerhindern. (Science 5 8 . 166. 1923; 
Exp. Stat. Rec. 5 0 . 451.) B e r ju .

Lucille K  Bartholomew und Edith Seymour Jones, Beziehung gewisser 
Bodenfaktoren zur Infektion des Jlafers durch Brand (loose smut). Der EinfluB der 
Temp. auf das Wachstum von Ustiłago avenae ergab sich auf Kartoffeldestroseagar 
mit Rk. +  10 (Fullerskala) zwischen 8 u. 32°, Optimum 20°, fiir Keimung der 
Sporen in Rindfleischbriihe mit Rk. 10 zwischen. 5 u. 31—34°, Optimum 15 bis 
28°, fiir B. von Sporen in derselben zwischen 5 u. 30°, Optimum 15—28°. Fiir 
Keimung der Samen yon Ayena nuda ist das Minimum 3°, wobei aber kein meB- 
bares Wachstum eintritt, das Maximum uber 33°, das Optimum 18—20°. Die 
krśiftigsten Pflanzen wurden gewonnen aus Samlingen, die 2 Woehen bei 10—24° 
gehalten wurden, Unter den Versuehsbedingungen bewirkten holie Bodentempp. 
eine merkliche Verminderung des %-Satzes rostbefallener Pflanzen, niedrige eine 
weniger deutliehe. Holie Bodenfeuchtigkeit mit hoher Bodentemp. zusammen hatte 
yolliges Verscliwinden der Pilze zur Folgę, wahrend niedrige innerhalb gewisser 
Grenzcn der Temp. die Infektion begiinstigte. (Journ. Agricult. Research 2 4 . 569 
bis 575. 1923.) S pie g e l .

J. W. Kelly, Die wahrscheinliche Ursache der schadlichen Wirkung des so- 
genannten giftigen G-runsandes. T p.u e  u . G e is e  (Journ. Agricult. Research. 15* 483 
[1918]) haben Griinsand yon Courtland (Va.) im Gegensatze zu denen yon anderen
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Fundstellen fiir das Planzenwachstum schadlich gcfunden. Chem., mechan. u. 
WachstumsYcrss. fuhrten zu dem Schlussc, daB die SchSdigungen dem in jedem 
Griinsand vorhandenen Glauconit zuzuschreiben sind, der in schwach sauren Medien
1. Verbb. yon Fe, Al u. Mn enthiilt. Dieser EinfluB wird in den meisten Griin- 
sanden durch den Gelialt an Iialk in Form von Muschelmergel ausgeglichen u. 
yerschwindet auch bei dem Courtlandsand durch Zusatz von Kalk. (Journ. Agri- 
cult. Research 2 3 . 223—28. 3 Tafeln. 1923. U. S. Dep. of Agric.) S p ie g e l .

George A. Olson, Eine TJniersuchung iiber die den Stickstoffgehc.lt des Weizens 
bcriihrenden Falctoren und die wahrend der Entuńeklung des Weizens sich ergebenden 
Verdnderungen. GroBere Entfernung der Saatreihcn schicn in Gartenyerss. ohne 
Bewiisserung den N-Gehalt des W eizens zu steigcrn, im Felde mit Bcwasserung 
nicht. Gelegentlich zeigte sich der Gehalt bei Fruhjahrsweizen hoher ais bei Ilerbst- 
weizcn. Im Samen nahm der %‘g- N-Gehalt bei der Reife ab, doch wandcrte in 
dieser Zeit N  aus der Pflanze zum Samen. D ics erfolgte ferner, wenn die Pflanzc 
in W. gebracht wurde. Ging dic Fcuchtigkcit unter 40% herab, so zeigten dic 
Samen geringe Gewichtszunahme, auf den N-Gehalt hatte die Bcwasserung keinen 
EinfluB. P  wandcrte in das Kom  zugleich mit dcm N auBer in den ersten Ent-, 
wicklungsstadien. (Journ. Agricult. Research 2 4 . 939—53. 1923. Washington Agric. 
Exp. Stat.) S p ie g e l .

E. Jarvis, Bekdmpfung und Einschrankung der Zuckerrohrpest. Der Geruch 
des zu beiden Seiten der Wurzelstockc mit einem von dem Vf. konstruierten In- 
jektor 4 Zoll tie f eingefiihrten p-Diclilorbenzols war naeh 14 Tagen 2 Zoll unterhalb 
der Wurzelstocke bemerkbar. Hierbei hatte nur 1/10 der 25—02 Injektion in einem 
Umfange yon 20 Zoll den Boden in dem Niyeau der Wurzcln impriigniert. Nacli 
6 Wochen waren von 1800 Wurzelstoeken der behandelten Reihen 69 u. der gleichen 
Anzahl in den unbehandelten Reihen 1354 mit Raupen befallen. (Queensland Agr. 
Jour. 2 0 . 376—77. 1923. La. Planter 71 . 442—44. 1923; Exp. Stat. Rec. 5 0 .  
457—58.) B e r j u .

C. C habrolin , Behandlung der Pfirsischblattrollkrankheit im Bhonetal. Durch 
stark alkal. Bordeauxmischung oder durch neutrales Kupferacetat u. CaS2 Ende 
Noyember angewendet wurde die durch Exoascus deformans yerursachte Krankheit 
wirksam bekampft. Im Noyember oder Dezember sind diese Mittel auch gegen 
Clasteropodium carpophilum erfolgreich. (Prog. Agr. et Yitic. [Ed. l’Est-Centre] 4 4 .  
86—87. 1923; Exp. Stat. Rec. 50 . 451.) B e r j u .

L. D eg ru lly , Kaliumpermanganat gegen Oidium der Weinłrauben. Sichere 
Wrkg. gegen Oidium wurde durch Besprengen mit einer Mischung von 125 g  
KMnO., in 50 1 W . u. 50 kg CaO in 50 1 W . erzielt. (Prog. Agr. et Vitio. [Ed. 
PEst. Centre] 4 4 . 56—57. 1923; Exp. Stat. Rec. 5 0 . 451.) B e r j u .

H. F. L. Bischoff und B. de C. Marchand, Bemerkungen zu eitiigen ana- 
lylischen Meihoden. 1. Best. der aufnehmbaren P20 6 im Boden. 200 g lufttrockener 
Boden werden im Rotationsapp. 24 Stdn. mit 2 1 l% ig. CitronensSure geschuttelt, 
1500 ccm des Filtrats getrocknet u. gegluht u. weiter naeh N e u b a u e r  yerfahren. 
Beim Gltihen des Trockenriickstandes geht naeh den Unterss. des YfF. kein K ver- 
loren. 2. Best. der dtronensdurel. P«0B in basisehen Sehlacken. B ei diesen Prodd. 
hat die Dauer des Schuttelns u. die Konstruktion der Schiittelapp. nur sehr geringen 
EinfluB auf die Loslichkeit der P20 5 in CitronensSure, desgl. eine Erhohung der 
Konz. der 2°/0ig. Citronensaure lun 50°/o- 3- D er Einflufi der feinen Vermahlung

die Loslichkeit von Knochen- und Gesteinsphosphat in  Citronensaure. Mit zu-
nehmendem Fcinheitsgrade nimmt die Loslichkeit der P20 6 bctrachtlich zu; es wird 
daher cmpfohlen, bei diesen Bestst. die Proben weder zu yermahlen noch zu sleben. 
(Jour. So. African Chem. Inst. 6 . 53—60. 1923; Exp. Stat. Rec. 5 0 . 412.) B e r j u
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W illiam T. Mac Donald, Selektwc Flotation zu Nacozari. Amocndung wisscn- 

schaftlicher Methodcn au f Erzaufbereitung, die zu bedeutenden metallurgischen und 
okonomisclien Vcrbesserungen fiihrte. Yf. besclireibt eine Aufbereitungsanlage in 
Nacozari, in der ursprUnglich das Kupfcrerz, besteliend aus Chalkopyńt u. Pyrit, 
naBmcehan. aufbereitet u. die dureli Einflikrung der Flotation allmahlich umgebaut 
wurde, so daB schlieBlicli ein ganz neuer Stammbaum entstand. D ie Anlage bc- 
stelit aus 3 Einheiten zu jo 1000 Tonnen; alle Vorherde wurden ausgesclialtet, pro 
Einheit entfiillt 1 Nachlicrd fiir. die Beliandlung der Konzentrate. AuBerdem ist 
nur nocli 1 D orr-E indicker u. 1 01iverfilter in Betrieb. D ie pro Einheit ange- 
wandte Flotationsyorr. setzt sich aus 4 Reilien von Callowapp. zusammen, zu je
10 Zellen. D ie Rohkonzentrate werden nochmals flotiert, indem sie in 4 Reilien 
zu je  3 Callowzellen gepumpt werden. Steinkolilenteer u. Fichtenol wurden ais 
Flotationsmittel mit Erfolg benutzt. Verss. mit einer Lsg. von 20% Thiocarbanilid 
in 80% o-Toluidin ergaben so gute Resultate, daB diese Lsg. (,,T/T-Mischung“) 
seit Febr. 1924, in Kombination mit Fichtenol benutzt wird. Es werden 128 g 
T/T-Mischung zusammen mit 64 g  Fichtenol pro Tonne Erz vcrbraucht. Wichtig 
ist der Grad u. die Kontrolle der Trubealkalitiit. Ais billigstes u. geeignetstes 
Mittel wird gebrannter Kalk benutzt; Wasserglas u. andere Alkalien muBten auf 
Grund der Yoryerss. ausschalten.

Aus folgenden Zahlen ist der Wirkungsgrad obiger Anlage ersichtlich. R oh erz: 
34,5% Cu (0,07% siiureloslich), 12,2% Fe (67,5% ,,Unlosliches“). K o n zen tra t:  
28,1% Cu, 29,4% Fe, 8,1% „Unlosliclies“. A b g iin g e :  0,205% Cu, 10,3% Fe 
(74,3°/o ,,Unl6sliches“). Es gehen 90% Fe ais Pyrit u. 98,5°/0 „Unlósliclies“ des 
Rolimaterials in die Abgiinge. Nach Umstellung der Anlage auf Flotation ergab 
sieli, daB das Gewicht der aus 1000 Tonnen Aufgabegut erlialtenen Konzentrate 
um 145 Tonnen (105 Tonnen Pyrit, 40 Tonnen Gangart) abnalim, wiihrend das 
Gesamtkupfergewiclit dasselbe blieb. Aus Stammbiiumen, Tabellen, Siebanalysen, 
Diagrammen liiBt sich die innerhalb der letzten 7 Jaliren erfolgte Umstellung auf 
Flotation sehrittweise verfolgen. (Engin. Mining Journ. Press. 118. 445—54. Nacozari, 
Mexiko.) K. W o lf .

P. H. Łoyster und T. L. Joseph, Der Einflufi der Yerbrennlichkeił des Kokses 
a u f das Medergchen der Beschiekung in Jłoeliofcn. Das Sinken der Beseliickung im 
Iloehofen liiingt ab von der GroBe der Verbrennungszone. Dic GroBe iindert sieli 
im umgekehrten Verhiiltnis zur Yerbrennlichkeit des Kokses. Der Koks neigt vor 
allem dazu, abwiirts in den Raum niederzugelien, in dem die Verbrennung statt- 
findet. Drei Arteu der Verbrennung werden besproclien u. an einem kleinen mit 
angeiitzten u. mit yerkupferten Bleischrot-Kugeln bescliickten Hochofenmodell 
dargestellt. Drei Bilder zeigen: Bild 1 an einem typ. amerikan. Hochofen die 
isoelironen Linien fiir normalc Yerbrennung, Bild 2 das Niedergelien der Be
schiekung, wenn der Koks in unmittelbarer Niilie der Windformcn yerbrennt, 
Bild 3 das Niedergehen der Beschiekung, wenn die Verbrennung gleiehmiiBig uber 
den ganzen Gestelląuerschnitt yerteilt wiire. Beriicksiclitigt werden je ein leiclit 
u. ein schwer yerbrennbarer Koks. Bei leieht yerbrennlichem Koks beschriinkt 
sich die Vcrbrcnnung auf einen kleinen Absclinitt yor den Windformen u. die 
Beschiekung sinkt schneller in der Niilie der Ofenwand. Schwer yerbrennlicher 
Koks yerbrennt melir in der Ofenmitte u. bewirkt dort ein stiirkeres Niedergehen 
der Beseliickung. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1 9 2 4 . Nr. 1307. 
10 S.) N e u f e l d .

H. M. Chance, Die Erzeugung von hochwertigem Hocliofen-Koks. (Trans. Araer. 
Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1 9 2 4 . Nr. 1351 C. 8 S. — C. 1 9 2 4 . II. 1038.) N ed f .
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A. "Werner, Thermische Ausdehnung von weichcm und gehartetem Stahl. Zur 
B est der therm. Ausdelmung zwischen — 200° u. -j- 150° wurden aus 11 Werken 
34 ungehiirtete Stahlproben in Form zylindr. Stabe von ca. 100 mm Lange unter
sucht. Die Physikal.-Teelin. Reichsanstalt bestimmte am weichen Workstoff dic 
therm. Ausdchnung u. reichte darauf den Werken die Proben zu der bei ihnen 
ublichen H&rtung zuriick. Nach der ITartuug temperte sic die Stabe 16 Stdn. im 
Olbade bei 150° zur Beseitigung der etwa durch Hiirtespannungen verursachten 
Veriinderlichkeit. Untersucht wurde mit der Spiegelablesung in der von L. W e b e r  
fruher angegebenen Form der Doppelspiegel; mit einem Autokollimationsfernrohr, 
Bauart G o e r z , wurde bcobachtet. Aus den in 3 weitercn Zahlentafeln enthaltenen 
Vers.-Ergebnissen der mittleren Ausdehnungskoeffizienten von 25 zu 25° erkennt 
man fiir die von den mit A bis K bezeichneten Werken gelieferten Stśihle, daB, 
wie lange bekannt, der gehiirtete Stahl eine groBere Ausdchnung in allen Temp.- 
Bereichen hat ais der ungehiirtete. D ie Zunalime des Ausdehnungskoeffizienten 
liegt, wenn man sich auf die Werte bei 20° beschriinkt, zwischen 7% u- 21%. Die 
von einer sehles. Hutte (L) gesandten 13 Stahllegierungen verschiedenartigster, 
aber unbekannter Zus. wurden nur von 0—150° untersucht, sie zeigen wesentlich 
geringere Zunahmen des Ausdehnungskoeffizienten, in zwei Fallen ist die Ausdehnung 
des geharteten Stahles sogar kleiner ais die des weichen. Im Mittel betriigt bei 
der Gruppe L bei 20° die Ausdehnung des ungehiirteten Stahles 11,8-10 des gehar
teten 12,3 -10 °, wiihrend die entsprechenden Mittelwerte der iibrigen 10 Gruppen 
(A—K) 11,2 • 10—0 bezw. 12,7 -10 0 sind. Mit steigender Temp. wSchst bei allen
11 Gruppen die Ausdehnung im ungeliarteten u. geharteten Zustande. Bei den 
ungeharteten Stahlproben ist der Ausdehnungskoeffizient bei der Temp. der fl. Luft 
im Mittel 6,3 -10- 0 u. steigt bis auf 12,9* 10—0 bei 150°, bei den geharteten sind die 
Werte 7,1 * 10 0 u. 14,6-10~a. — GroBerer Mn-Gehalt (l,32°/0 u. 2,05%) steigert die 
Ausdehnung, das gilt auch fiir Proben, die neben 0,98% Mn noch 0,09% Cu u. 
0,05% As bezw. neben 0,27% Mn noch 0,07% Cu u. 0,09% As enthalten, diese 
6 Proben haben die groBten ermittelten Ausdehnungskoeffizienten. — Eine Tafel 
zeigt, daB bei 20° die Ausdehnungskoeffizienten fur weichen Stahl sich zwischen
10,4 ■ 10 0 u. 12,6 -10 6, fur geharteten zwischen 11,1 • 10 0 u. 14,7 • 10~~° bewegen. 
Da diese Werte von den in der MeBtechnik noch yielfach angenommenen Mittel- 
werten 10,5 • 10—0 fiir weichen Stahl u. 11,0-10 0 u. 11,5 -10 0 fiir harten Stahl 
abweichen, erscheint es dem Vf. unerliiBlich, dies bei Festsetzung yon Fehlergrenzen 
fiir EndmaBe u. ahnliclie MeBwerkzeuge gesteigerter Genauigkeit besonders zu 
beachten. (Ztschr. f. Instrumentenkunde 4 4 . 315—20.) N e u f e l d .

B. M. 0 ’H arra, W illia m  K ahlbaum , E . S. W h ee ler  und W . J. Darby, 
Der Einfluji von sauerstojf-angereicherter h a ft beim Bosten von Zinkerzen. Fiir die 
in Amerika hauptsachlicli gebrSuchlichen HEGELER-Rostofen gilt folgendes: Durch 
die Anwendung mit Sauerstoff' angereicherter Luft beim Zinkrosten kann die 
Leistung des R o sto fcu s gesteigert werden, ist eine Abnabme seines Brennstoff- 
verbrauehes u. eine Zunahme des S 0 2-Gehaltes des Rostgases erreichbar. Der 
stiirkere S 0 2-Gehalt steigert die Leistungsfahigkeit der SSureherst. u. macht sie 
wirtschaftlicher. Verss. an einem Laboratoriumsrostofen ergaben, daB bei gleicher 
Temp., gleichem Durchriiliren u. gleicher angewendeter Luftmenge der S 0 8-Gehalt 
des Rostgases u. das Rostyerhśiltnis in dem gleichen MaBstabe zunimmt, wie der 
SaUerstoffgehalt der angewendeten Luftmenge. D ie Warmegleichgewichte im ersten 
Abschnitt der Arbeit zeigen, daB Zunahmen im Rostyerhśiltnis von 95% beim 
Gebrauch von 25% O entlialtender Luft notig sind, um die Verwendung yon 
BrennstofF zu yermeiden, 58% sind erforderlich bei Luft mit 50% O-Gehalt. D ie 
Arbeit enthiilt 5 Abb. mit Schaulinien der Versuchsergebnisse, eine Zeiclinung des 
elektr. geheizten Laboratoriumsrostofens mit median. Riihrung u. eine Wiedergabe
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der Versuchsanordnung zum Mcssen der im Róstofen yerwendeten Luftmenge u. 
ihrer Zus. (Trans. Amor. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1302, 
23 Seiten.) N e u f e l d .

K urt S tock , Die Eaffinierung von Zink durch DestiUieren. Der Weltkrieg 
forderte ungeheure Mengen von hochwertigem Zn, die nicht yerfugbar waren u. 
aus reinen Erzen nicht in geniigender Menge u. nicht in der erforderlichen Zeit 
liergestellt werden konnten. Um den Anforderungen zu genugen, wurde Kohzink 
in groBen Mengen raffiniert. Das yon der Bartlesyille Zinc Co. angewendete Verf. 
wird eingehend besclirieben, die Anlage u. die Betriebseinriehtungen werden im 
Original in 10 Abh. wiedergegeben. Da dic Destillation des Zn jetzt durch das 
elektrolyt. Verf. yerdriingt ist, schien es ratsam, dieses friilier nicht iiber Labo- 
ratoriumsverss. hinausgedieliene Vorf. ais eine geschichtliche Phase der Metallurgic 
des Zn festzuhalten. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. N r. 1349, 
22 Seiten, Fish Creek [Wis.].) N e u f e l d .

H . H . A Iexander und J. Ł . Stack, Die Reduktion und Raffinalion von Z im  
(-Erzen) in den Vcreinigten Staatcn. D ie Anlagen der American Smelting & Refining 
Co. in Pertli Amboy u. in Maurer [N . J.] zur Verarbeitung der seliwer behandel- 
baren, „Barilla" genannten, boliyian. Zinn-Konzentrate werden eingehend be- 
schriebcn u. abgebildet (5 Abb.). Die Arbcit enthalt einen Plan der ganzen Fabrik- 
anlage, eine schemat. Darst. yon Beginn der Verhiittung bis zu den fertig raffinierten 
Zinnbarren, ferner jo ein Lichtbild vom Abstich des Zinnliochofens, der elektrolyt. 
Raffinierung u. von Elektroden aus Zinn. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. 
Eng. 1924. N r . 1331, 37 Seiten.) N e u f e l d .

P er K. P ró lich , D as Eindńngen von Kohlensto/fmibslanz in elektrolytisch nieder- 
geschlagenes Eisen und Nickel. Salze organ. Siiuren oder C-haltige (łase, die im 
Elektrolyten enthalten sind, yerunreinigen mit C niedergeschlagenes Fe. Die 
Elektrolyse yon Fe u. N i in organ. Substanz entlialtenden Lsgg. yerunreinigen das 
Metali. D ie Verunreinigungen befinden sich im Innem. Das Mitfallen yon Kolloideu 
bewirkt keine Yerunreinigungen. D iese bestehen nicht aus elementarem C, sondern 
wahrscheinlich aus Rkk.-Prodd. der Gase. NIL-Osalat u. NH,-Carbonat yerun
reinigen Fe, jedoch nicht Ni, Łeucbtgas u. Acetylen yerunreinigen beide Metalle. 
(Trans. Amer. Eleetr. Soc. 46. 15 Seiten. Mass. Inst. of Techn. Sep.) P in c a s .

H arry S. G eorge, Nachahmung nałiirlichen Lichłes in der Metallographie. (Ygl. 
S. 1853.) D er Yf. beschreibt im AnschluB an seine Arbeit iiber „kegelformige Be- 
lcuchtung in der Metallographie" (Iron Age 113. 426; C. 1924. I. 2185) sein Verf. 
zur Beleuchtung undurchsichtiger Stoffe fiir mkr. Unters. u. gibt je ein schemat. 
Schaubild des Liclityerlaufes im Mikroskop bei der herkommlichen „yertikalen oder 
axialen“ Beleuchtung u. bei der yon ihm eingefiihrten „kegelformigen". Er bildet 
die Einrichtung ab, beschreibt sie u. schildert die sieh aus der Abblendung der 
zentralen Lichtstrahlen ergebenden Vorteile fiir dio Betrachtung polierter u. geatzter 
Flachen. Wird durch eine eszentr. zum Lichtstrabl geschaltete Scheibenblende 
nur den Randstrahlen der Lichtąuelle der W eg zum Objektiy freigegeben, so er- 
kennt man, wie die sonst scheinbar in einer Ebene liegenden Fliichen einzelner 
Gefugebestandteile in Wirklichkeit stark reliefartiges Aussehen haben. Irrtiimlicbe 
Auslegungen werden dadurch yermieden. Atzfiguren in Ferrit, die sonst ais Ver- 
tiefungen erseliienen, wurden bei „kegelformiger" Beleuchtung ais pyramiden- 
formige Erhebungen erkannt. Es gelang sogar bei der Unters. einer Fe-Cr-Legicrung 
mit 25% Cr u. 1% C einen bisher nicht erkennbaren u. daher ubersehenen Gefugc- 
bestandteil, wahrscheinlich ein Carbid, feststellen. (Trans. Amer. Inst. Mining and 
Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1333, 15 Seiten. Long Island City [N. Y.].) N e u f e l d .

G eorge M. E nos und R ob ert J. A nderson, Schichtm a u f korrodierten Metallen 
und Legieiimgcn. Der EinfluB der Oberfliichenbeschaffenheit auf die B. yon



1924. II. Hx. P a e b e n ; F a r b e r e i ; D r u c k e r e i . 2701

Schicliten auf 8 Nickel-EiBen-Legierungen bei 75tagigem Liegen in sauren Gruben- 
wassem wiirde gepriift an je einer Probe der gegossenen oder gewalzten Legierung 
im Zustande der Anlieferung u. au einer zur Entfernung der GuBhaut auf der 
Maschine bearbeiteten oder zur Beseitigung der Walzbaut mit Schmirgelpapier be- 
handelten u. mit Leder polierten Probe. Bestimmt wurde der Gesamtverlust in g  
u. der Yerlust in 24 Stdn. in mg/qem. Verwendet wurden folgende gegossenen 
Legierungen: 1. 53,57 Cu, 0,56 Sn, 25,30 Ni, 0,61 Fe, 19.58 Pb. — 2. 42,24 Cu,
11,89 Cr, 35,00 Ni, 1,50 Si, 9,35 Fe. — 3. 86,34 Cu, 0,83 Pb, 11,24 Sn, 1,60 Zn. —
4. 93,9 Cu, 6,1 Al. — 5. 89,8 Cu, 9,7 Sn, 0,5 Pb. — 6. 87,5 Cu, 10,6 Sn, 1,6 Fe. 
(Die VfF. bezeiclmen diese Legierung ais „cast lead bronce", daber muB es wohł 
richtig 1,6 Pb statt Fe heiBeri! Der Ref.) — 7. 74,9 Cu, 10,5 Sn, 14,3 Pb. — Die 
8. Legierung war gewalztes Monelmetall bestehend aus 65,1 Ni, 30,52 Cu, 4,2 Fe. — 
Die Arbeit enthalt eine Zahlentafel aller gemessenen Werte u. eine Beschreibung 
der 24 Stdn. bei 105° getrockneten Schicliten, wic sic die Betrachtung mit bloBein 
Auge u. mit einem Binocular-Mikroskop bei geringer YergroBerung zeigt. 16 Mikro- 
lichtbilder geben das Gefiige der Schichtflaclien wieder. Dic Arbeit enthalt zahl- 
reiche Literaturangaben. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. 
Nr. 1358. 9 Seiten. Boston [Mass.].) N e u f e l d .

N orske A k tiese lsk ab  for E lek tro k em isk  In d u str i, N orsk  Industri- 
H ypotekbank, Kristiania, Entschwefeln von kupferhalligeni Ewen. Der Rohstoff 
wird, zweckmiiBig unter Zusatz von Si oder einer Legierung des Si, vorzugsweise 
Ferrosilicium, auf Tempp. von 1550° oder melir erhitzt, wobei der Schwefel in 
freier oder gebundener Form entweicht, u. ein 0,1 bis hochstens 0,5°/^ Schwefel u.
4—12°/0 Si enthaltendes Fe u. eine konzentrierte Kupfermatte erhalten wird. (N. P. 
37372 yom 30/6. 1920, ausg. 16/7. 1923.) KOhling .

C onsolidated M in in g  & S m eltin g  Company o f  Canada, L im ited , Montreal, 
Kanada, Aufarbeitung zinklialtiger Stofje. Zinkerze, Konzentrate u. andere zink- 
haltige Stoffe werden osydierend gerostet, ausgelaugt, der Rtiekstand zweckmaBig 
in Ggw. eines Katalysators wie Fe20 3, sulfatisierend gerostet u. yon neuem aus
gelaugt. Aus den erhaltenen Laugen werden in ublicher W eisc Zn oder Verbb. 
des Zn gewonnen. (N. P. 37 4 0 4  vom 7/5. 1921, ausg. 16/7. 1923.) K O h l i n g .

B yk-G uldenw erke C hem ische F abrik , Akt.-Ges., Berlin, Riiekgemnnung von 
Silber aus Abfallwasscrn, 1. dad. gek., daB das aufgeschwemmte Halogensilber durch 
Zusatz einer kolloidalen Lsg. zur Ausfallung gebracht wird. — 2. dad. gek., daB 
das zur Fiillung yerwendete Kolloid ungefiihr in einer Menge zugesetzt wird, die 
ausreicht, um die Ausflockung des Halogensilbers herbeizufiihren. (D. B,. P . 40 3 7 1 6  
KI. 12n vom 21/4. 1922, ausg. 3/10. 1924.) K a u s c ii.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
M. B a tteg a y  und P. F ries, Betrachtungen iiber die Bestimmung der Tonung 

einer Fiirbung nach der Methode von Ostwald. D ie Grundlagen der OsTWALDsehen 
Farbenlelire u. ihre Anwcndungsweisen werden besprochen, ihre Beziehungen zu 
den Arbeiten von I I o s e n s t ie u l werden auseinandergesetzt. (Buli. Soc. ind. Mul- 
house 90 . 473—84.) SO vern.

K arl K rah m er, D ie Entwickhmg der Stiickbleiche. D ie Kochbleiche nach 
M a t h e s i u s - I ^ e i b e r g e i ł - T h i e s  u . die 0 2-Kaltbleiehe nach M o h r  ist besclirieben. 
(Melliands Textilber. 5. 662—64.) ' S O v e r n .

Hans M ascheck, D ie Notwendigkeit der Beriicksichtigung des Dispersitdtsgrades 
eines Farbstoffs beim Farben. Es ist zu yermuten, daB bei der Fiirbung von Cel- 
lulose nieht alle Teilchen desselben Farbstoffs in gleicher W eise daran beteiligt 
sind, daB yielmehr gewisse GroBen beyorzugt werden. Diese yon der Cellulose
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bevorzugten Farbstoffteilchen gehoren einem zusammenhiingenden Dispersitiits- 
intervall an. Aus der Dispersoidanalyse substantiyer Farbstoffe ergibt sich, daB 
die Farbstoffe sehr yerschiedenen Dispersoidklasseu angehoren und ihre Teilchen 
yerschieden groB sind. Yerwendet man nun bei einer Fiirbung Farbstoffe sehr 
yerschiedenen Dispersitatsgrades, so wird sich der Farbton, w ie niiher ausgefiihrt 
wird, mit der Temp. iindern u. das Fiirben nach Muster wird schwierig. Es wird 
ais Pflicht der Farbenfabriken liingestellt, daB sie soweit moglich von jedem ihrer 
Farbstoffe den relatiyen Dispersitiitsgrad feststellen. (Melliands Textilber. 5. 6G4 
bis 665.) SttYERN.

M. F reib erger , Erdrterung mehrerer neuzcitlicher Fragen fiir Bleicher, Fiirber 
und Drucker. Angaben iiber Errichtung einer Fiirberei und Druckerei, iiber dic 
breite Druckmaschine, die Einrichtung einer Kaltchlorbleiehe fiir Baumwollgewebe, 
iiber lebhafte Druckfarben, das lleinigen u. Farben von Fasern, Garnen u. Geweben 
an iliren OberflSchen u. in ilirem Innern, Ubor einen Yorschlag, WeiB fiir Druck- 
und WeiBwareu zu unterscheiden und iiber das Słempeln der Gewebe. (Melliands

J. R ath , Die Apparatenfarberei mit Naphthol AS. Naphthol AS-SW , friiher 
ais Spezialprod. fiir Schwarz bezeichnet, gibt auch mit den gebrauchliclisten Schar- 
lach- u. Rotbasen sehr schone echtc Rottone. Durch Zusatz von Elektrolyten wie 
NaCl, Na.,S04 usw. zu der Naphthollsg. liiBt sich durch Herabsetzung des Disper- 
sitiitsgrades die Substautiyitiit yerstarken. Die Arbeitsweise fiir die yerschiedensten 
Formen von Baumwollgut wird beschriebeu. (Melliands Textilber. 5. 672.) S u y e e n .

Schreiner, Indigosol Plv. Die Anwendung des Indigosol3 in der Baumwoll- 
farberei u. -druckerei u. in der Wollfiirberci wird erliiutert. (Melliands Textilber. 
5. 670—72. Basel.) S O y e rn .

P. L ist, Schlićht-Ilezepte. Angaben iiber „Sichel-Kaltschlichte“ und ihre An
wendung. (Melliands Textiłber. 5. 661.) S (J v e r n .

R ich ard  F eib elm an n , Aufschlieficn von Starkę mittels Aktwin. D ie beim Auf- 
schlieBen mittets p-Toluolsulfochloramid-Na innezuhaltende Arbeitsweise wird be- 
schrieben. Mit Aktiyin aufgeselilosseno Starkelsg. liiBt sich mit allen Appretur- u. 
SchlichtezusStzen mischen, sie beeinfluBt die Farben nicht, dringt gut ein, yerdickt 
die Schliehtemassen nicht u. macht die 1. Stiirkepriiparate iiberflussig. (Ztschr. f* 
ges. Textilind. 27. 410.) S O v e r n .

M anfred R agg , Giftfarben vor hundert Jaliren. Angaben iiber Giftfarben nach 
einem Buche aus dem Jahre 1833. (Farben-Ztg. 30 . 26—27.) S0YEBN.

K arl V olz, Unlosliclie Azofarben. Angabeu iiber das Fiirben mit Eisfarben, 
das Diazotieren u. Kuppeln, iiber Naphthol AS u. yerwandte Korper. (Ztschr. f.
ges. Textilind. 27. 321—22. 332—33.) S(łVERK.

Oswald PreiB er, Rationelle Druckfarbenfabrikation. Angaben iiber Einrichtung 
einer modernen Druckfarbenfabrik, Versuchsdruckerei, Ausmischen u. Abstimmen 
der Farben. (Farben-Ztg. 29. 1841—42.) SOVERN.

D am ę E douard Joseph  Dup a is, Magog, Quebec, Canada, M ittel zum Blcichen 
von Leinen, bestehend aus Seife, Kalk, Soda, Alaun, Borax, NH3 u. Bzu. (Can. P. 
23 6 3 8 8  yom 2/3. 1923, ausg. 18/12. 1923.) F r a n z .

R ichard  S m ith  W illo w s , T hom as Leach, Manchester, F red er ick  Tomlinson 
P o llitt , R obinson  P ercy  F ou ld s, Colne, F ran k  l e s l i e  B arrett, W halley Rangę, 
Englaud, Erzcugung von Mustern au f Baumwollc, Seide usw. Man preBt auf die 
etwa 5—15% Feuchtigkeit enthaltenden Gewebe die Muster u. behandelt dann mit 
pergamentierend wirkenden Mitteln. (Can. P. 235865  vom 10/4. 1922, ausg. 27/11.
1923.) F r a n z .

Textilber. 5. 667—70.) St)VERN.
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B ritish  C elanese Ltd. (forinerly B r itish  C ellu lose & C hem ical M anufac- 
turing  Company, Ltd., London und G. H . E llis , Spondon bei Derby, Fdrben van 
Celluloseacetat. Unlosliche oder schwerlosliche Farbstoffe werden mit hoheren 
FcttsSuren oder iliren Sulfonsauren oder ihren Salzen, wie Ricinusolsulfosiiure, Ó1-, 
Stearin- oder Palmitinsaurc oder ibre Alkali- u. NH4-Salze behandelt; die erhaltene 
Lsg. wird unter Riihren mit W . verd. u. notigenfalls mit Alkali neutralisiert. Ais 
Farbstoffe verwendet man hierzu unlosliche Azofarbstoffe, die keine S 0 3H-Gruppe 
enthalten, Indoplienol-, Di- oder Triphenylmethan-, Azin-, Oxazin-, Thiazinfarbstoffe, 
indigoide Farbstoffe, basische Antlirachinouderivate. Die indigoiden Farbstoffe 
werden in nicht reduziertem Zustand, die bas. Farbstoffe ais freie Basen yerwendet. 
Von den Azofarbstoffen beuutzt mau die durch Kuppelu der Diazoyerb. der Nitro
anilinę, Diuitraniline, Nitrotoluidine, Nitroxylidine, Anisidinc, Chloranisidine, Chlor- 
nitraniline mit A nilin, Alkylaniline, Diphenylamin, Methyldiplienylamin, u- oder 
(9-Naphthylamin usw. erbalten kann, die Farbstoffe konnen gegebenenfalls auf der 
Faser diazotiert u. entwickelt werden. Man kann die Farbstoffe auch mit den 
ublichen Verdickungsmitteln aufdruckcn. Beim Fiirben von gemischtcn, Cellulose- 
seide enthaltendem Gewebc wird in manclicn Fallen nur die Celluloseacetatseide 
angeftirbt. (E. P. 219349 vom 27/1. 1923, ausg. 21/8. 1924.) F r a n z .

Standard S ilk  D y e in g  Co., Paterson, New Jersey, iibert. yon: J. Seyer, 
Hawthorne, New Jersey, V. St. A., Schwarzfarben von Seide. Man farbt Seidc oder 
Scide enthaltende Mischgewebe aus einem sd. Bade yon Gelbholz- u. Blauholz- 
extrakt, setzt dann Eisensalze, CuSOł u. Essigsaure zu, behandelt in einem zweiten 
Bade mit Hamatin u. Seife u. scliliefilich mit Tannin u. Brechweinstein; hierauf 
wird in sd. Seifenbade gewaschen u. gesiiuert. D ie erhaltenen Farbungen sind echt 
gegen warme Seifenlsg. aber nicht gegen kochende Seifenlsg. (E. P . 219995 vom 3/4.
1923, Auszug yeroff. 24/9. 1924. Prior. 1/12. 1922.) F r a n z .

Leon L ilien fe ld , W ien, Farben von Alkylcellulosen. (D. R,. P . 4 0 3 7 7 8  KI. 8m
vom 4/6. 1922, ausg. 4/10. 1924. Ó. Prior. 13/6. 1921. — C. 1922. IV. 841.) F r a n z .

A ctien -G esellsch aft fiir A n ilin -F a b rik a tio n , Berlin-Treptow, Erfinder:
Werner L an ge, Berlin-Friedenau, und L udw ig  N eum an n , Berlin, Darstellung 
tion Tctrakisazofarbstoffcn. (D. R . P. 397699  KI. 22 a yom 27/8. 1921, ausg. 2/10.
1924. -  C. 1923. IV. 990.) F r a n z .

A ctien -G esellschaft fiir A n ilin -F a b r ik a tio n , Berlin-Treptow, Darstellung
von in 4-Stellung <mxocliromsubstituierten Azoderivatm des 2-0xynaphthalins, dad. 
gek., daB man l-Azoderiyy. der 2-Oxynaphthalin-4-sulfosaure oder ihrer Sub- 
stitutionsprodd. bezw. die entsprechenden Hydrazone mit 1. Metallhydroxyden, 
-alkoholaten, -phenolaten, NH3 oder NII2-Verbb. erhitzt. — Anilinazo-2-oxynaph- 
thalin-4-sulfosaure liefert beim Erhitzen mit 20°/oig- NaOH in mehreren Stdn. u. 
darauffolgendem Ansauern, Anilinazo-(l)-2,4-dioxynaphthalin, Nadel, F. 226—228°. 
Anilinazo-2-oxynaphtlialin-4,8-disulfosaure liefert Anilinazo-(l)-2,4-dioxynaphthalin-
S-mlfosawre, rote, unselimelzbare Nadeln aus Eg. Der Farbstoff aus 1-Diazo- 
aaphtlialin-4-sulfosaure u. 2-Oxynaphthalin-4-sulfosaure gibt beim Erwarmen mit 
ctwa 10°/oig. NaOH l-Aminonaphthalin-4-sulfosa^ireazo-(l)-2,4-dioxyiiaphthaHn, das 
Wolle orangerot farbt. Aus 4-Chlor-2-amino-l-oxybenzol-6-sulfosaureazo-(l)-2-oxy- 
oaphthalin-4-sulfosaure erhalt man beim Beliandeln mit NaOH einen Farbstoff, der 
Wolle gelbstieliiger farbt, ais das Ausgangsprod. Aus l-Amino-2-oxynaphthalin- 
4-sulfos;iureazo-(l)-2-oxynaphthalin entsteht beim Kochen mit 20°/(Jig. NaOH  
l-Amino-2,4-dioxynaphthalinazo-(l)-2-oxynayhthalin, 1. in E g., unl. in A ., Bzl.; zer- 
setzt sich bei 200°. Beim Erhitzen yon Aminobenzolazo-(l)-2-oxynaphthalin-4-sulfo- 
saure mit konz. NH3 unter Druck auf 100° entsteht Aminobenzolazo-(l)-2-oxy-4-amino- 
naphthalin, feine rotgelbe, yerfilztc Nadeln aus Eg., F. 256—257°. Aminobenzol- 
azo-(l)-2-o.xyiiaphthalm-4-sulfos;iure liefert beim Erhitzen mit Aminobenzol u.
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wasserfreiem Natriumacetat eine Verb., dunkelrote Krystallknollen, F . 234°. 
(D. R . P. 40 3 5 5 2  KI. 22a vom 3/5. 1923, ausg. 27/9. 1924.) F r a n z .

B. Sem enza, J. Sem enza und P. J. W e lch , New York, Ansłrichfarbe be- 
stehend aus Mennige, Gips, Leiniil, Harzol oder Terpeutin u. Japantroekner. 
(E. P. 2 2 0 2 3 9  vom 11/2. 1924, ausg. 4/9. 1924.) K a u s c h .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
E. Cubitt, E in im (britischen) Reich gęwonnenes Harz. Das Harz von Balano- 

carpus Heimii wird unter dem Namen Malayan Damar Peuak gehandelt, es yerhiilt 
sich wie ostind. Damar, Muster davon w aren vollkommen 1. in Terpentin, Bzl. u. 
CIIC13, fast yollkommen 1. in A., fast unl. in PAe. u. A. D ie Loslichkeit in A. 
konnte durch Schmelzen gesteigert werden. Das Harz wird ais brauchbar au- 
gesehen. (Chem. Trade Journ. 75. 329—30.) StrvERN.

H ans W olff, Zum Kopalschmelzproze/3. Beim Schmelzen eines harten Manila- 
kopals bis zu bestimmten Gewichtsverlusten wiiclist die Menge des Unyerseifbaren 
u. nimmt die der Harzsauren ab. D ie Euckstiinde u. die uberdestillierenden Ólc 
enthalten erhebliche Mengen Harzsauren, dereń Saurezahl zwar weehselt, dercu 
Verseifungszahl aber nur wenig um den Mittelwert von 235, den der Siiuren des 
urspriinglichen Kopals, sehwankten. Die Menge der beim Schmelzen auftretenden 
C 02 zu dcm Scliwund der Harzsiiuren war annahernd konstant u. hatte den Wert 
1 : 5,23. Dieser Wert stinnnt bei Annahme einer Dccarboxylierung ausgezeichnct 
uberein mit der Verseifungszahl 235, wenn entweder eine einbas. Saure mit dem 
Mol.-Gew. 230 oder eine zweibas. mit einem solchen von 400 vorliegt. Die im 
Eiickstand befindlichen Harzsiiuren wurden teilweise anhydrisiert. Man kann an- 
nelimen, daB die Ek. im wesentlichen in C 02-Abspaltung aus den Harzsiiuren 
bestelit, unter B. des KW -stoffes, der den Harzsauren zugrunde liegt. Gcgeniibćr 
dieser Ek., der nur nocli Anhydrisierung, viellciclit auch Polymerisation u. kolloid- 
chem. Ekk. zur Seite zu stellen sind, treten die iibrigen Ekk. zuriick. Unter diesen 
Reaktionsprodd. sind Aldehyde, Essig- u. Ameisensiiure. Unter den Gasen war 
auch eine geringe Menge CO nachweisbar. (Farben-Ztg. 29. 2039—41.; Farbę u. 
Lack 1924. 360. Berlin.) S 0 v e r n .

S. B o ed er , Bcmerkungen iiber Metallfirnisse. Vorschriften fiir Ó1-, Spiritus-, 
Kollodium- u. Zaponlacke. (Farbę u. Lack 1924. 361— 62.) S u y e r n .

P . M. B ee g le , Laboratoriumsversuche iiber Esłergummi. Unter Estergummi 
yerstebt Vf. die Verb. yon Harz bezw. Abietinsiiureanhydrid mit Glycerin. Ein- 
gehende Verss. ergaben, dafi die Yerb. am besten im Vakuum oder unter Druck 
entateht. Am besten eignen sich App. aus Al. Zusatz von Holzol beschleunigt 
die Ek. Das Prod. eignet sich gut zur Jnrnisbereitung. (Ind. and Engin. Chem. 
16. 953—55. Cleyeland [Ohio].) G rim m e .

Scheiber, Uber den Austausch ■ von Losungsmittdn. D ie Aufstełlung einer 
Dispersitiitstabelle fiir die yerschiedenen Losungsmm. u. Gemisclie wiirde den ratio- 
nellen Austausch der Losungsmm. crmoglichen u. die Technik der Lackherst. auf 
eine wissenschaftl. exakte Basis stellen. Der Austausch von Losungsmm. ist, wie 
an Beispielen gezeigt wird, keine einfache Sache u. kann die Eigenschaften der 
Lacke weitgehend beeinflussen. (Farbę u. Lack 1924. 383—84.) SOy k r n .

Joh . S ch eib er , Uber Dickmmessung von Lm;k- und Farbfilmen. Eine vcm 
E. A. S t o p p e l  (Americ. Soc. for Test. Materials 1923) angegebene Methode, mittels 
des Mikroskops an Schnitten durch Filme die Dicke zu messen, wird beschrieben. 
Ferner wird eine Ausgiebigkeitsbest. beschrieben. (Farbę u. Lack 1924. 396—97. 
Leipzig.) SOy k r n .
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K urt v. K oep p el, Pasing, Baycru, Herstellung von Lacken aus natiirliohen 
Pflanzenteilen, gek. dad., daB diese durch Wasserdampfdest. uuter Auwendung von 
Druek oder Vakuum oder atmosphiir. Druek oder unter gleichzeitigcr Anwcndung 
von Druek u. Vakuum yon iith. Olen in der Hauptsaehe befreit werden, u. 
daB die zuriickbleibende Abkochung eingedickt wird. — Man behandelt harz- 
haltige Bliitter oder Bliiten, wie Koniferennadeln, mit Wasserdampf bis zur Ent- 
fernung der ather. Ole, filtriert von Pflanzenrttckst&nden, u. dampft bis zur Sirup- 
stiirke ein; die Lacke sind 1. in W., unl. in allen iiblichen Losungsmm., wie 
Mineralolen, pflanzliehen oder vegetabil. Ol. (D. E . P . 4 0 2 5 4 2  KI. 22 h vom 13/6.
1923, ausg. 18/9. 1924.) F r a n z .

H en ri W uyts, Briissel, Herstellung von fflrnissen, Lacken, Isoliermitteln, 
plastischen Massen und M itteln zum TJndurchdringliclmachcn. (D. R . P. 4 0 2  543  
KI. 22 h vora 13/5. 1921, ausg. 16/9. 1924. Belg. Prior. 20/8. 1920. — C. 1923. IV. 
951.) F r a n z .

Dam ard L acąuer Company, L im ited  und H . V. P otter, Westminster, Her
stellung von Lacken. Man lost Plienolformaldehydharz in Alkalien, fiillt mit SJiuren 
u. lost den Nd. in CH3OH, der 5—10% Aceton enthiilt. Der Laek dient zum 
Impragnieren von Papier, Faserstoffen usw., die impragnierten StofFe konnen zur 
Herst. von Karton, Rohren usw. yerwendet werden, indem man sie in geheizten 
Platten usw. fonnt. (E. P. 2 2 0 0 4 3  vom 2/5. 1923, ausg. 4/9. 1924.) F r a n z .

XII. Kantscłmk; Guttapercha; Balata.
W . L. U term ark, Amsterdam, Konzentińeren von KautscJiukmilch. Kautschuk- 

milchsaft wird durch Schleudern (5000—10000 Umdrehungen) konz., aus einer 
35°/0ig. erhalt man eine 45—60%ig. Kautsehukmilch. (E. P. 219635 yom 23/11.
1923, Auszug yeroflf. 17/9. 1924. Prior. 28/7. 1923.) F r a n z .

R alph  E . E oo t, Lakewood, Ohio, V. St. A., Yulkanisieren von Kautschuk. 
Man yulkanisiert in Metallformen u. setzt sie der Einw. eines magnetischen Feldes 
von stSndig wechselnder Stiirke aus, liierbei werden durch Induktion elektr. Strome 
induziert. (A. P. 1 5 0 7 6 8 6  vom 29/12. 1919, ausg. 9/9. 1924.) F r a n z .

N augatnck C hem ical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. yon: S. IŁ  C adw ell 
und 0 . H . Sm ith, New York, V. St. A., Vulkanisieren von Kautschuk. Man yer- 
mischt Kautschuk mit einer Metallyerb., Zn, Cd, Hg, Pb, Cu, As, Mn-Verb., u. 
«incm Amin oder Schwcfel oder CS, oder COS; die beiden iibrig blcibendcn Stoffe 
werden dann auf das Kautschukgemisch aufgetragen. Man bestreicht z. B. eine 
diinne Schicht eines G-emisches yon Kautschuk, Schwefel u. ZnO mit Lsgg. von
Dibenzylamin u. CSa, oder eines Gremisches von Kautschuk, Zinkbutylxanthogenat
u. Dibenzylamin mit einer Lsg. von Schwefel. (E. P. 211494 yom 6/2. 1923.
Auszug yerofF. 16/4. 1924. Prior. 13/7. 1922. Zus. zu E. P. 174915; C. 1922. II.
1059.) F r a n z .

N augatuck C hem ical Co„ Naugatuck,' Connecticut, iibert. von: S. M. C adw ell, 
Leonia, New Jersey, Vulkanisieren von Kautschuk. Um die unter Zusatz von Be- 
schleunigern vor sich gehende Vulkanisation zu liemmen oder zu unterbrechen, 
oder Uberyulkańisation zu yerhiiten, setzt man dem Kautschukgemisch Stoffe zu, 
die mit den Beschleunigern reagieren, wie Phthalsiiureanhydrid, Nitrosoyerbb. usw. 
(E.P. 218247 yom 15/4. 1924, Auszug yeroff. 20/8. 1924. Prior. 25/6. 1923.) F rz.

B ritish  D yestuffs C orporation, L im ited , V. L efebure und A. J. H ailw ood , 
Manchester, England, Yulkanisationsbeschlminiger. Man yerwendet die Einwirkungs- 
prodd. yon 1 Mol. eines p-Nitrosoalkylarylamins, p-Nitrosodimethylanilin, mit 2 Mol.
3-Naphthol. (E. P. 218854  yom 26/7. 1923, ausg. 7/8. 1924.) F r a n z .

The B. F. G oodrich Company, New York, iibert. an: W illia m  C. Geer, 
Akron, Ohio, Herstellung von Hartkautschuk. Zerkleinerter pulyerformiger yulka-
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nisierter Weichkantschuk wird in wss. Lsg. mit schwefelabgebenden Yerbb., ivie 
Alkali-, NIT,-, Erdalkali-, Mg-Polysulfiden unter Druck auf 140° erhitzt. Der er- 
baltene Hartkautschuk wird getrocknet und fein pulyerisiert. Ais Yulkaniaations- 
beschleuniger kann man Aldehyd-Ammoniak, Hesamethylentetramin, Butyliden-p- 
Aminodimethylanilin ycrwcnden. (A. P. 1 5 0 7 5 9 4  vom 31/12. 1923, ausg. 9/9.
1924.) F r a n z .

W . B. P ratt, W ellesley, Massachusetts,' U. S. A., Herstellung von Kautschuk- 
emulsionen. Man lost Kautsehuk und einen yerseifbaren Stoff, ÓlsSure. in einem 
fliichtigen Losungsm., wie Bzl., Toluol, Xylol, und setzt allmiihlich eine Lsg. 
von NIL, in W. zu ; man erhiilt eine milchige F i . mit den Eigenschafteu der natiir- 
liclien Kautschukmileh; das Losungsm. wird durch Yerdampfen bei niedriger Temp. 
entfemt. Dic wss. Kautscliukdispersion dient zur Ilerst. von Kunstleder und zum 
Impriigniercn von Garn, Gewebe usw" (E. P. 217612 vom 19/12. 1922, ausg. 
17/7. 1924.) F r a n z .

E elten  & G uiUeaum e C arlsw erk, Akt.-G es., Miihlheim bei Koln a, Rh., 
Kautschubnassen. Rohkautschuk oder depolymerisierter Kautsehuk wird mit fl. 
oder losliclien sehmelzbarenPhenolformaldehydharzen auf gekuhlten Walzen gemischt. 
Die Miscliung wird dann in Formen auf 180° erhitzt, man erhiilt hartkautselmk- 
iihnliclie MM. Man kann der Mischung 7—10°/o Scliwefel zusetzen oder nach dem 
Formen durch Behandeln mit Chlorschwefel vulkanisieren, ferner konnen Pigmente 
einverleibt werden. (E. P. 214124 vom 19/6. 1923, ausg. 8/5. 1924.) F r a n z .

■William E e ld en h e im er , London und W a lter  W illia m  P low m an , East 
Sheen, Surrcy, Kautschubnassen. Ais Fullmittel fiir Kautsehuk verwendct man 
einen ausgeflockten Ton von niedriger Aciditiit; man erhiilt den Ton indem den 
mit, Alkalien oder Alkaliphosphaten entfloekten Ton durch Zusatz yon Siiuren oder 
Salzen, Alaun, gegebenenfalls in Ggw. von Kolloiden, ausflockt und wiischt; man 
kann auch solche Ent- u. Ausflockungsmittel wiihlen, die miteinander unter B. unl. 
Verb. reagieren, wie Ba(OH)2 u. H2S 0 4 Alaun. (E. P . 218364  vom 27/3. 1923, 
ausg. 31/7. 24.) ’ F r a n z .

V. L efeb u re , Hempatead, London, Porose Massen aus Kautsehuk , Harzen, 
Zemcnt, Gips usw. Man vermisćht Kautsehuk, Harzc usw. mit einem Stoff, der 
Gas oder in der Warnie gasontwickelnde Stoffe adsorbiert enthiilt. Ais ad- 
sorbierenden Stoff Terwendet man Kieselsiiuregel, ais Gase oder fluchtige Stofte 
kann man HaS, C 02, (NH4)sC 03 benutzen. Um eine vorzeitige Gasentw. zu
verhiitcn, iiberzieht man das mit den Gas usw. gesiitt. Adsorptionsmittel mit cincr 
undurchlitssigen Schicht wie Wachs. D ie Gasentw. wird entweder durch E rw iirm en 
oder Verringerung des Druckes bewirkt. (E. P. 218923  vom 17/12. 1923, ausg. 
7/8. 1924.) F r a n z .

A. I. G. W arren , Caterham Yalley, Surrey, Yereinigen von Kautsehuk mit 
Metallen. Zwischen dem Metali und dem Kautsehuk wird eine Schicht eines gegen 
Schwefel bestiindigen Metalls, Sn, gebracht. (E. P . 219749  vom 3/5. 1923, ausg, 
28/8. 1924.) F r a n z .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
E. C. H arrison  und E. G. H o o d , Verfarbung, Schmutzflecken und Schwarzimg 

von konservierten Hummern. l)bersiclit iiber die verwendeten Materialien u. Er- 
fahrungen bei der Konservierung von Hummern. Zinnbuchsen yon geeigneter Be- 
schaffenheit sind besser ais emaillierte Buchsen. Yff. unterscheiden zwischen chem. 
u. bakteriolog. Ursachen der Verfiirbung; den letzteren ist besondere Beachtung 
zu sclienken, da manche der in Frage kommenden Bakterienarten erst nach 9-std. 
Steriliaation bei 100° abgetotet werden. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 17. 
S ek t V. 145—89. 1923.) Z a n d e r .
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M as S tark le , D ic Mcthylketone im oxydativen Abbau einigeń Triglyceride (bezw. 
Fettsauren) durch Sehimmelpilze unter Beriicksichtigung der besonderen R anziditat 
des Cocosfettes. Anhang: I. Die Bedeutung der Mcthylketone im Biochemismus der 
Butterranziditat. II. Uber dic Entstehung und Bedeutung der Mcthylketone ais 
Aromastoffe im Roquefortkase. D ie Angaben von H a l l e r  u . L a s s i e u r  (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 150. 1013. 151. 697; C. 1910. II. 28. 1913), daB die im Cocos- 
fett yorbandenen Geruclisstoffe gewisse Mcthylketone sind, wird bestatigt. Von den 
von jencn angefiihrten Ketonen konnte indessen Methylundecylketon nieht naeli- 
gewiesen werden, dagegen wurde neu das Methylamylkcton (Kp.I2 45—55°, Semi- 
carbazon vom F. 122—123°) gefunden. Ais Ursache fiir die B. dieser Ketonc im 
Cocosfett konnten Sehimmelpilze, Penicillium u. Aspergillus, festgestellt werden, u. 
besondere Verss. an reinem Cocosfett zeigten, daB jene B. nur bei Ggw. von W . 
u. N-Substanzen vor sich geht, die bei der natiirlichen Entstehung im Gewebe der 
geemteten Coeosniisse vorliegen. Sie erfolgt nach dem Schema der Dakinschen 
Darst. von Ketonen (ygl. Amcr. Chem. Journ. 44. 41; C. 1910. II. 553), indem der 
Pilz iiber die lipolyt. Phase hinweg bei gleiclizeitiger B. von NH3 u. folgender 
0xydation die yorhandenen Triglyceride zu Ketonen oxydiert. In der Tat fiihrte 
das Penicillium in Eeinkultur sowohl die freien Fettsauren, ais auch ihre NH4-Salze 
u. auch die reinen Triglyceride in die entsprcchenden Ketone iiber, die ais inter- 
mediare Stoffwechselprodd. aufgefaBt werden. Mehr oder weniger deutliche positiye 
Ergebnisse wurden erhalten bei Capronsaurc (Metliylpropylketon), Ónanthsaure 
(Methylbutylketon), Caprylsaurc (Methylamylkcton), Pelargonsaure (Metliylhexylketon), 
Caprbisaure (Methyllieptylketon) , Laurinsaure (Methylnonylketon) , Myristinsaure 
(Methylundecylketon), nieht bei Buttersaure u. Valeriansaure. Von natiirlich vor- 
kommenden Fettgemiselien zeigten sich diejenigen dem Ketonabbau zugiinglich, die 
dem Penicillium glaucum die notigen Lebensbedingungen bieten u. die entsprechenden 
Triglyceride enthalten, auBer Cocosfett Palmkernol, Lorbcerol, Kuhbutler u. einige 
Arten Kiise. Zu der bekannten A ld e h y d r a n z id i t a t ,  beruhend auf Oxydation 
der Olsiiure unter Einw. von Licht u. Luft, gesellt sich also die durch oxydativen 
Abbau der Triglyceride bezw. Fettsauren durch Sehimmelpilze zu erklarende 
K e to n r a n z id ita t . Dieser. ist auch fiir das Eanzigwerden der B utter die ur- 
siichliche Bedeutung zuzuschreiben, der angebliclie „Estergeruch“ ist tataaehlicli 
Ketongerueh. In den auf diesem W ege gebildeten Ketonen sind ferner die Aroma- 
stoffe des Roąuefortkascs zu erblicken. Aus dem Wasserdampfdestillat von solchem 
konnte Vf. ein Semicarbazongemisch gewinnen, nach dessen Zers. durch H2S 0 4 
wurden Methylamylketon u. Methyllieptylketon durch den Geruch festgestellt. 
(Biochem. Ztschr. 151. 371—415. Zurieh, Techn. Hochscli.) S p ie g e l .

C. A. Clem ens, D ie Bleizahl von Vanilleausziigen. In Verfolg seiner friiheren 
Arbeit (S. 1749) hat Yf. das Chromatyerf. hinsichtlich seiner Eignung zur Best. der 
Pb-Zalil in TaJiiHeauszugen gepriift, mit dem Ergebnis, daB das Verf. diese B est  
schnell, genau u. billig yorzunehmen gestattet. D ie Lsgg. zur Best. der Pb-Zalil 
wurden nach dem yorgeschriebenen Verf. (Journ. Assoc. Official A grieult Chemists 
Verff. 1920. 198) u. nach W ichm ann (Journ. Ind. and Engin. Chem. 13. 414; C. 1921.
IV. 477) dargestellt (abgeiindertes Verf. nach W inton), u. es wurde jedesmal das 
Pb ais P bS04 nach dem yorgeschriebenen Verf. (1. c.) u. ais Pb-Chromat wie naeh- 
etehend angegeben besthnmt. Danach gibt man zu 10 ccm der Lsg. 2 ccm Eg., 25 ccm 
W. u. 25 ccm etwa 0,1-n. KHCr04-Lsg. u. erhitzt bis zum Farbenwechsel des Nd. iu 
orangerot. Man fiihrt mit h. "W. in einen Goochschen Tiegel iiber, wśischt damit 
gut aus, spiilt mit A. u. A. nach, trocknet 1/a Stde. im Vakuum bei der Temp. sd. 
W., kiihlt ab u. wiigt. PbCr04 mai 12,82 =  Pb-Zahl. Nach WlCHMANN wurden 
stets ausgezeichnet filtrierende Fl. erhalten, ais eine Folgę der gleiehzeitigen An- 
wendung yon Hitze, Yerdiinnung u. A. Diese nach W ichmann hergestellten FIL
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gaben auch erheblich hohere Pb-Zahlen ais nach dem yorgescliriebenen Verf. her- 
gestellte Lsgg., was auf das bessere Koagulieren des Pb-Nd. in jenen Lsgg. zuriick- 
gefuhrt wird. (Vgl. nachf. Ref.) (Journ. Assoe. Official Agricult. Chemists 8. 
79—82. Vcrmilion [South Dakota].) ROiii.E.

C. A. Clem ens, Bemerkung iiber Yanilleauszug. (Vgl. vorst. Ref.) D ie Zus. 
dreier reiner Proben von Yanilleauszug schwankte fiir die Gesamtaaclie von 0,256  
bis 0 ,332; unl. Aschc 0 ,0 4 4 — 0,067; 1. Aselie 0 ,212— 0 ,265; Alkalitiit der L Asche 
22 ,5 — 32,5 , der unl. Asche 9 ,0 — 13,0; der Gesamtasche 31 ,5— 43,5; Vanillin 0,13 bis 
0 ,1 8 ; gesamte S&ure 27 ,5 — 38,5; die Pb-Zahlen nach dem yorgeschriebenen Verf. 
(W i n t o n , Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists, Yerff. 1920. 198) 0 .4 8 — 0,64 
(Sulfat), oder 0 ,4 6 — 0,62  (Chromat), nach WlCHHANN (Journ. Ind. and Engin. 
Chem. 13. 414; C. 1921. IV. 477) 0 ,70— 0,88 (Sulfat), oder 0 ,7 3 — 0,96  (Chromat). 
Die Gesamtsaure von Tahitinuazug kann demnach auch bei echten Ausziigen unter 
die yon W lN TO N , A l b r ig h t  u . B e r b y  (Journ. Ind. and Engin. Chem. 7 . 516;
C. 1915. II. 367) angegebenen Grenzen fallen. (Journ. Assoc. Official Agricult. 
Chemists 8. 82—83.) R O h le .

0 . M. Shedd, Eine verbesserte Methode zur Bestimmung des Nieotins im Tabak 
und in Tabakextrakten. Ebenso gute Resultate wie mit K issu n g s  u. der Kiesel- 
wolframsiiuremethode erhielt Vf. mit folgendem, die Dampfdest. yermeidenden Vcrf.:
1 g  oder mehr Tabakextrakt oder 5 g  bei Zimmertemp. oder etrwas hoher getrockneter, 
dann fein gepulyerter Tabak, mit 5 bezw. 2,5 ccm alkoh. NaOH-Lsg. (6 g NaOH 
in 40 ccm W . u. 60 ccm 90%ig. A.) yersetzt, bei Estrakten ferner mit so yiel 
gepulyertem CaC03, daB eine feuchte, nicht klumpige M. entsteht, das ganzc 
nach gutem Durchmischen im Śoxhletapp. 5 Stdn. mit A. extrahiert (dabei soli die 
Temp. des Kuhlw. 20° nicht ubersteigen u. soyiel A. zugegen sein, daB in dem 
Kolben nie 25 ccm FI. sind). Der Extrakt wird 4—5 mai mit je  10 ccm yerd. 
HC1 (1:4) ausgeschiittelt (die letzte Ausschiitteluug darf mit KieselwolframsSure 
keine Triibung geben). Die HCl-Lsg. wird auf 100 ccm aufgefiillt, 25 ccm davon 
oder mehr (je nach Nicotingelmlt) auf 400—500 ccm yerd., mit HC1 bis zur deutlicli 
sauren Rk. (Metliylorange) yersetzt, dann unter Ruhren mit 12°/0ig. Lsg. der Kiesel- 
wolframsiiure 4 H20 , SiOs, 12W 03, 22H„0 in Menge von 1 ccm fiir 0,01 g ver- 
mutlich vorhandenen Nieotins u. geriihrt, bis der Nd. krystallin. ist u. sich gut 
ubsetzt (die iiberstehende FI. darf durch einige Tropfen Reagens nicht getriibt 
werden). Nach 18—24 Stdn. wird der Nd. abfiltriert, mit HC1 1 :1000 ausgewaschen, 
im Pt-Tiegel yerascht u. schlieBlich 10 Min. uber Teclubrenner oder 5 Min. iiber 
maBiger GeblSiseflamme geglUht. Das Gewicht des Ruckstandes X  0,114 ergibt 
die Menge des Nieotins. — Es wurde auch yersucht, das Nicotin aus den Tabak- 
extrakten oder wss. oder schwach alkal. Ausziigen von Tabak direkt zu fallen. 
Bei den meisten Extrakten wurden auch damit befriedigende Ergebnisse erhalten, 
bei einigen u. bei Tabak aber nicht. (Journ. Agricult Research 24. 961—70. 1923. 
Kentucky Agric. Exp. Stat.) Spiegel.

Suren H . B ab ig ian , Berkeley, Califom., iibert. yon: B erge B abigian , Berke
ley, Nahmngsmittel. Fruchte, Pfianzcn u. dgl. werden eine Zeitlang mit einer Kalk- 
lsg. behandelt u. dann wird der Kalk neutralisiert (K2S 0 4, W ein-, CitronensSure), 
worauf dic Fruchte gewaschen werden. (A. P. 1507328" yom 4/3. 1922, ausg. 
2/2. 1924.) K a u sc h .

P easlee , B righ am  und G ennert, New York, Ubert. von: P au l GroB, Char- 
lottenburg b. Berlin, Herstellung von Yollkornbrot. Man unterwirft das ungeschfilte 
Kora unter Ruhren einer Behandlung mit W ., um das Korn yon den Hiilsen zu 
befreien, unterbricht dann das Ruhren u. treibt Luft durch die M., wo durch die 
Hiilsen an die Oberfiiiche gebracht werden. Nach Entfernung derselben kann die
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M. grob gemahlen u. dann dirckt zu Brot verbaeken oder auch getrocknet u. zu 
anderen Niihrmitteln verarbeitet werden. (A. P. 1506831 vom 3/8. 1922, ausg. 
2/9. 1924.) Oe l k e r .

John  L eonhard K e llo g g , Battle Creek, Mich., Kleienahrungimittel. Kleie 
wird im Gemisch mit einem Enzyme enthaltenden Stoff (Malz) angefeuchtct, dann 
bis zur Oberfiihrung der Kleie in Maltosc erhitzt u. letzterc alsdann gekocht u. ge
trocknet. (Anst. P. 9821 vom 8/11. 1922, ausg. 13/2. 1923.) K a u s c h .

W ard B ak in g  Company, New York, iibert. von: C harles H offm an und 
H arry D avett Grigsby, Brooklyn und N ath an  M inton  Cregor, New York, Nahrungs- 
mittel. Man kocht Reispulverabfiille, W eizenklcie, Getreidekeime u. dgl., bis die 
Starkę gclatiniert ist, worauf man letzterc mit Hilfe einer Malzdiastase verzuckert. 
(Aust. P . 9 7 0 4  vom 1/11. 1922, ausg. 6/2. 1923.) K a u s c h .

W a lter  M. Zora, Cleveland, Ohio, Konzentrierte Ka/feefliissigkeiten, die Ol ent- 
halten. Kaffeegrund wird mit W . aufgegossen, dic Lsg. gekiihlt u. zu Sclinee- 
masse gefroren, aus der man den Schnee u. die Eiskrystalle entfernt, worauf man 
das Konzentrat filtriert. (A. P. 1 5 0 7 4 1 0  vom 10/7. 1923, ausg. 2/2. 1924.) Ka u .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
H ans W olff, Was is t Hankow-IIolzol? Chinesisches IIolzol stammt von Aleu- 

rites Fordii Homel oder Aleurites montana W ils., seine Refraktion liegt stets iiber
1,510 u. uberschreitet ineistens 1,515. Japan. Holzol stammt von Aleurites cordata 
R. Br., seine Brechung liegt ineistens zwischen 1,503 u. 1,508. D ic chines. Ole 
unterscheiden sich nicht wesentlich von einander. Es gibt kein Mittel, Ilankowol 
sicher ais solches zu kennzcichnen. (Farben-Ztg. 30. 21. Berlin.) S0VERN.

L. L. S te e le , Einflufi gewisser Mctallseifen auf die Trocknung von rohem 
Leinol. Verss. mit Metallseifen aus Co, Mn, Fe, Cu u. Pb ergaben, daB die 
Co-Verb. die stiirkste Trockenkraft bat. Setzt man diese == 100, so ergibt sich fur 
Mn 46, Fe 17, Cu 13 u. Pb 6,5. D ie Verss. wurden in einer Konz. yon 0,05% M etali 
ausgefiihrt. (Ind. and Engin. Chem. 16. 957—59. Washington [DC.].) G b im m e .

F. H . R hodes, C. R . B urr und P. A. W ebster, Einflufi von Eisenoxgdfarben 
auf den Verlauf der Oxydation von Leinol. Farben aus rotem Eisenoxyd steigern 
nach anfiingliclier Verzogerung die Leinoloxydation, wobei ein gewisser Gehalt an 
Hydroxyd uoch yerstiirkend wirkt. Scliwarzes Eisenoxyd ycrhalt sich ziemlich 
iuert. (Ind. and Engin. Chem. 16. 960—62. Itliaca [N. Y.].) Grimme.

— , Uber abgesetzte Kernseifen. Es wird das Abtrennen des Seifenleimes be- 
sonders aus Ansatzen, die viel Lcimfette u. Harz entlialten, sowie die Abrichtuug 
besprochen. (Seifensiedcr-Ztg. 51. 592.) K. L i n d n e r .

R. W erner, Haltbare Toiletteseifen a u f kaltem Wegc. Die Nachteile der kalt- 
geriihrten Seife gegentiber der auf warmem W ege u. durch Pilierung gewonnenen 
Toilettesoife sind Beeintraclitigung des Geruches iufolge der nachtraglich ein- 
tretenden Selbsterhitzung, groBblasiger Schaum, geringere Sparsamkeit sowie be- 
sonders ihre geringe Haltbarkeit bei langerem Lagern. Vf. empfiehlt eine Itaffi- 
nation der Fettstoffe mit starker NaOH (30—40°B ć) oder mit H2SO.,. Eine weitere 
Hilfe ist die Konseryierung durch Benzoesaurc, Glycerin oder A. Ein Zusatz von 
Pettsaurc bezw. Verkurzung der Riihrdauer beeintrachtigt die Haltbarkeit. Es ist 
Torteilhaft die dick geruhrtc Seife in der Form fiir 2 Stdn. in eine Warmekanimer 
zu bringen, wodurch yollstiindigc Verseifung u. ein haltbares Prod. erzielt wird. 
(Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 44. 502—3.) Iv. L i n d n e r .

C. B erg e ll, Beitriige zur Kennłnis der Waschwiirkung von Seifen und Wasch- 
prćiparaten. Das Waschvermogen einer Seifenlsg. wird nach Auffassung des Vf. 
durch ihr Netzvermogen u. Entulgicmngsvermogen bedingt, wiilirend das Scliaum- 
vennogen kcine notwendige Vorbedingung ist. Vf. weist an Hand yon Verss. das

VI. 2. 178
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groBe u. andauernde Emulgierungsvermogen verd. Seifenlsgg. fiir Fette iiaclu 
Durch Yergleieh der Schaumzahlen reiner Seifenlsgg. mit solchen, die bereits ais- 
Waschfl. gedicnt haben, zeigt V f., daB mechan. Schmutz in Verb. mit Fett, stark 
sćh'aumatorend wirkt. Kohle, Ton u. anderer Schmutz mit adsorbierenden Eigen- 
sehaften entzicht durch Adsorption Seife bezw. durch Dissoziation entstandcne 
Fettsfiure der Waschlsg.

Durch Waschyerss. bei fettlialtigem Schmutz stellt Vf. fest, daB zur Erzielung 
vergleichbarer Werte mit mindestens 7a % Fettsiiure enthaltenden Seifenlsgg. ge- 
arbeitet werden muB. Die Verwendung zu diinner Waschwasser bringt keine Er- 
sparnis. Zum SchluB fiilirt Yf. eine Reilie von Waschyerss. mit ycrscliiedenen 
Waschmaterialicn aus. Es werden Wollappen beliandelt, die mit Fett Linden- 
kohle bezw. Mineralol +  Lindenkolile yerunreinigt waren. Bicarbonate, NH3 u. 
Schaummittel (Saponin, Seifcnunirzel) haben nur geringe Wasehwrkg. Ais Zusiitze 
zu Seifenlsgg. sind Schaummittel wertlos. N a3CO.t hat gegeniiber unyerseifbaren 
Ólen nur geringe Wasćliwrkg. Seifenwurzel yermindert die Wasehwrkg. von NHS 
a. Na2CO:, noch. NaOH-Lsgg. waschen auch in starken Verdd. recht gut. Na.fiOir 
Wasserglas u. Na-Lactat haben in Verb. mit Seife erliebliche Wasehwrkg. Alka- 
lisierte Seifen waschen bedeutend besser ais neutrale Seifen. (Seifensieder-Ztg. 51. 
«27—28. 647—48.) K. L i n d n e r .

0 . S te in er , Die Reaktionsbedingungen beim Twitcliell-Prozef}. Yf. untersuclit 
die Spaltung von gereinigtem Leinol mit Twitchell-Rcaklw, Kontaktspalter, Pfeil- 
ringspalter u. Spalter aus Braunkohlenteer. In allen Fiillen werden auf 100 g Ol 
0,5 g  reine SulfosSure u. soyiel IL2S 0 4 yerwendet, daB insgesamt 0,2 g H2S 04 vor- 
lianden sind. Nach Zusatz yon 50 g Wasser wird unter RiickfluB gekocht. Die 
aus Erdol- bezw. Braunkohlenteer-K.W.-stoffen erzeugten Spalter (Kontakt u. Spalter 
aus Braunkohlenteer) zeigen die beste Spaltwrkg. Nach 15 Stdn. sind' 85,9 bezw.
85,5 °/o des Leinols gespalten im Gegensatz zu 76,9 °/0 (Twitschellspalter) u. 77,2 °/» 
(Pfeilring). Im Einklang liiermit stelit das grofiere Emulgierungsyermogen der 
beiden ersten Spalter. Die Wassermenge bei der Spaltung muB so groB gewąhlt 
werden, daB die Dissoziation der SSure genugend groB wird, eine Umkehrung der 
Rk. ansbleibt u. die Wassermenge zur Aufnalime der durch die Sulfosaure wasser- 
loslich gemacliten Fetteilchen ausreicht. Der HoS04-Ziisatz yermindert die Loslich- 
keit der Sulfosaure in W . u. befordert dereń Lsg. im Fett, wodurch dieses wasser- 
liislich wird u. die Spaltung eintritt. Im allgemeinen geniigt 50 °/o H2S 04 von der 
Menge des Spalters. Zum SchluB bespricht Vf. den EinfluB yon Neutralsalzen u. 
der freien Fettaiiure des Spaltgutes auf den Verlauf der Spaltung. Je reicher das 
Spaltgut an freier Fettsiiure ist, desto geringer ist die Spaltgeschwindigkeit. Vf. 
schreibt die Ursache liierfUr dem groBeren Losungsyermćigen der Fettsiiuren fiir 
Verunreinigungen w ie EiweiB- u. Leimstofle zu. Im Gegensatz zu dieseu Ergeb- 
nissen steht das Yerh. yon Baumwollsaatol, dessen schwierige Spaltung entweder 
durch erliohten H2S 0 4-Zusatz (75 % von der Menge des Spalters) oder durch Zu
satz freier Fettsiiure befordert werden kann. (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fettind. 44. 
471—73. Osnabruck.) K. LiNDNEK.

— , Saponin ais Waschniittel. Fettlose Waschmittel wie NaaS 0 4, NaCl, ton- 
freie Prodd. u. tonhaltige Prodd. werden durch Zusiitze bis zu 3°/0 Saponin hin- 
sichtlicli ilirer Waschkraft nicht yeriindert. Das Schaumyermogen der mit Saponin 
yersetzten Waschmittel iiuBert sich nur beim Schutteln der Lsgg. Bei der Hand- 
wiische wird nicht der Grad des Sehiiumens erreicht wie bei fetten Seifenbiidcrn. 
Saponinlsgg. in dest. W . scliiiumen noch in Konzz. 1 :100000 beim Schiitteln 
deutlicli. Aus dem Verh. des Saponins wird gefolgert, daB das Scliaumyermogeu 
der gewohnlichen Seifen eine Begleitersclieinung u. nicht die Ursache ihres inneren 
Wirkungswertes ist. Hierfur spricht auch das geringe Schaumyermogen der sauren
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Seifen im Gegensatz zu dereń gutem Waschverm6gen. (Mitt. Materialprufgs.-Amt 
GroB-Liclitcrfelde 41. 93—94. 1923. Berlin-Dahlem.') K. L i n d n e r .

— , Neutralsalze ais Waschmittel. Das Strccken yon Waschmitteln bedeutot 
nicht ied iglich  eine Verdiinnung. An Hand von Waacliverss. wird eine Tabelle 
der spezif. Waschwertigkeiten aufgcstellt. W asser 0, NaCl 5, Na^SO., 10, jSfa_,C03 25, 
K.-A.-Seifenpulver 50, Vollseife 100. (Mitt. Materialpriifgs.-Amt GroB-Licłiterfelde 
41. 94. 1923. Berlin-Dahlem.) K. L i n d n e r .

P. F riesen liahn , Uber die Bedeutung und Anwcndung von Savona.de. Savonade 
ist eine Cyclohexanol-Seifenkombination. Vf. empfiehlt die Verwendung der >Savonade 
ais W aschmittel, zur Fleckenentferming, zur Herst. von Prodd., die organ. Lo
sungsmm. enthalten, zur Herst. von Bohrolen, Spinnolen, Lederolen, zur Reinigung 
von Typen u. Kliscliees sowie zur Herstellung von Desinfektionsmitteln, Pflanzen- 
schutz- u. Insektenyertilgungsmittelh. (Seifensieder-Ztg. 51. 628—29. 648—49.) K. Ll.

L. R eu tter , Uber ein neues Yerfaliren zur Analyse von Fełten und vegctabilischcu 
Óleii. (Scliweiz. Apoth.-Ztg. 62. 486—89. — C. 1923. IV. 739.) D ie t z e .

E. L. L ed erer, Uber Austrocknung von Seifen. Von mathemat.-physikal. Er- 
wagungen ausgeliend entwickelt Vf. eine Austroclcnungsthcoric fiir die Kugel, die 
unendliclie Platte u. den unendlieh langen Cylinder. D ie Fliiclien gleichen 
Feuchtigkcitsgehaltes — Isoliygren — sind im Falle der Kugel konzentr. Kugeln, 
die im Innem weit auseinander liegen u. sieli an der OberflSehe zusammendriingen. 
Vf. leitet fiir die Kugel eine Formel fiir die Durchschnittskonz. O ais MaB fiir die 
zurzo.it yorhandene Flussigkeitsmenge ab. Es ist:

c0 ist die Anfangskonz. der FI., k der Permanationskoeffizient, d. h. die Flussig
keitsmenge, die in der Zeit 1 bei der Konzentrationsdifferenz 1 pro Liingeneinheit 
durch den Querschnitt. 1 wandert. R  ist der Radius der K ugel, t  die Zeit. FUr 
die unendliclie Platte von der D icke a entwickelt Vf. entspreeliend fiir die Durch-

Fiir die begrenzte Platte — Parallelepiped — von den Dimensionen a , b, c wird:
0 =  C „ C c ,  fiir einen W iirfel mit der Seitenliinge a wird: C —  (Ća)3. Fiir 
einon Cylinder mit dem Radius R  u. der Holie h ergibt sich: C =  (Co^-C*.

Vf. bestiitigt seine Theorie an Trocknungsverss. mit einer Kugel aus jńlierler 
Seife, einen Ićernsei/cwurfel, einer Cokosseifenkugail, einem Kernseifencyttnder. Es 
treten geringe Abweicliungen in dem Sinne auf, daB die Austrocknung anfangs 
schneller, spiiter langsamer ais berechnet erfolgt, D ie Ursaclie ist die Abhiingig- 
keit der Permanationskonstanten k von c. Die Permanation hiingt eng mit der 
von L e im d Or f e r  (Seifensieder-Ztg. 49. 565;. C. 1923. I. 55) ais Quellung be- 
zeichneten GroBc. zusammen. Mit steigendem Na-Gehalt der Seife wird die Per- 
iiianation u. somit die Austrocknung stiirker. Aus der konzentr. Anordnung der 
Isoliygren folgert V f., daB die Pi-obeentnahne fiir Analysen von Kernseifen durch 
einen erzeugenden Sektor (Keil), bei Riegeln durch einen Querschnitt senkrecht zur 
langsten Achse zu erfolgen liat. Ein Seifeinyiirfel mit anfangs 62% Fettsiiure- 
gehalt enthiilt z. B. nach 28-tiigiger Austrocknung 69%- Bei falscher Probe- 
entnahme z. B. aus der Mitte des Wiirfels wiirde jedocli nur etwa die anfangliehe 
Fettsiiurekonz. gefunden werden. Vf. weist zum SchluB darauf hin , daB die Be- 
Qr\lf$bestirnmung fur Kernseifen nur Sinn zusammen mit der Angabe des Soll- 
gewichtes hat. (Ztsehr. f. angew. Ch. 37. 750—54. Hamburg.) K. L i n d n e e .

schnittskonz.:
7t*k t
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B. N . T utiinn ikow , Uber die Bestimmung der Naplitliensaurc.n in der Scife. 
(Neftjanoc i slanceyoe Chozjajstyo 6. 657—60. — C. 1924. II. 773.) B ik e r m a n .

R affaele  Sansone, D ie llydrogenisierung der Fettstoffe. (Vgl. S. 125.) Angabcn 
iiber App. zur Herst. von II, u. verschiedene Katalysatoren. (Rcv. cliimie ind. 33. 
180—87.) SOvern.

F . H. R hodes und T. T. L in g , Chinesisches HolsSl. Bcrieht iiber Herkunft 
u. Verbreitung, Gewinnung u. Handel, sowie iiber die chem. u. physikal. Eigen- 
schaftcu des ehines. Holzols. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1051 — 55. Ittaaca 
[N . Y .].) G rim m e.

P. T o r e ll i, Leinol. Vf. empfichlt ais Reinheitsprobe 10 Minuten langes Er- 
liitzen auf dem Wasserbadc von 20 ccm Leinol mit 8 ccm einer 2,5°/0ig. Lsg. von 
A gN 03 in 99%’g- A. Anwesenheit von Baumwollsaatol wird durch eine scliwarze, 
von Riibol durch eine schmutziggriine, von Sesamol durch eine rote, von Mohniil 
durch eine gelblichgriine Farbung angezeigt. Auch die Rk. mit IL S 04 (Behandeln 
von 6 ccm Ol mit 2 ccm konz. IL S 04) leistet gute Dienste. Reines Leinol wird 
zunachst rotbraun, dann schwarz, bei Verfiilschung mit Baumwollsaatol gelbrotlich, 
mit Riibol gelbbraim, mit Sesamol orangebraun, mit Mohnol gelb, mit Harzol 
violett. Auficrdem sind folgende Kennzahlen zu bestimmen, welche bei uuver- 
falschtem Leiniil betragen: Jodzahl 180—194, Tortellisehe Thermalzahl 115—124, 
VZ. 190—195, D. 0,935—0,948. (Boli. Chim. Farm. 62. 323—24. 1923.) G r im m e .

J. G erum , Wiw is t ungesalzene Margaririe? (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. 
GenuBmittel 48. 5 9 -6 2 . — C. 1924. II. 1867.) Ma n z .

A lb ert G ranichstadten  und E m il S it t ig , W ien, Darstellung von Nickcl- 
katalysaioren und Hydrierung und Bleiehung von Olen und Fetten mittels desselben.
D. R . P. 4 0 2 7 8 4  ICl. 12g vom 15/7.1917, ausg. 19/9.1924. — C. 1922. II. 403.) Kau.

A dino F . F ile s ,  Maumee, Ohio, M ittel zum Farben von B utter, Margańnc 
u. dgl. Es besteht aus einer Mischung von mit einem gelben Anilinfarbstoff ge- 
fSrbten 5 l (ErdnuB- oder Baumwollsamenol) u. Starkę. (A. P. 1 6 0 7 8 2 0  vom 7/11. 
1921, ausg. 9/9. 1924.) O e l k e r .

M. D. E aston, New York, V. St. A. Reinigungsmittel. 8 Tle. Caragheenmoos,
2 Tle. Paraffin, 20 Tle. W . werden mit 2 Tin. Borax, 2 Tin. Stearinsaurc, 2 Tin. 
NaOII, 2 Tin. Soda und '/» Teil ICCO^ vermischt. Die M. wird in der 16—64fachen 
Menge sd. W . gel., sic dient zum Reinigen von W olle, Baumwolle, Flachs, Jute 
usw. (E. P. 218380  vom 3/4. 1923, ausg. 31/7. 1924.) Fbanz.

V ere in ig te  Chem ische W erk e  Akt.-Ge3., Johann A lten b u rg  und Gertrud 
M enz, Charlottenburg, Aufhellen glyccrinhaltiger Fliissigkeiten, dad. gek., dali man 
sie mit Phospliorsaurc (Ortho-, Meta-, Pyrophosphorsaure) oder dereń sauren Salzcn 
behandelt. (D. R. P. 4 0 3 0 7 7  KI. 23e vom 6/7. 1922, ausg. 22/9. 1924.) O e l k e r .

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

R ein h . Schulze, Erste Erfahrungcn und Versuche an einer D r. Buths Speichcr- 
anlage in einer deutsclien Tuchfabrik. Angaben Uber Speicherschaltung, Iso- 
lation u. Abkiihlungsverlust, Speicheryermogen. (Melliands Textilber. 5. 677—81. 
Aachen.) SOyERN.

L. Savron, Ubersicht iiber die wichtigsten mikroskopischen Kennzeiehen der vege- 
tabilischen Fanem. (Color Trade Jour. 12 .224—25.1923; Exp. Stat. Rec. 50. 434.) B e.

H ans F ah n rich , Uber die Mogliehkeit der Impragnierung von Gcweben mit 
Latex au f elektrolytischem Wege. (Vorl3ufige .Mitteilung.) Mittels des elektr. Stroms
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liiBt sich eine billige Methode zum Wasserdichtmaclien von Gewebe mit Latex aus- 
arbeiten. Verss. mit rotierenden Elektroden u. mit Wecbselstrom yerschiedener 
Frequenz miiBten angestellt werden. (Faserforscluiug 4. 124—29. Sorau.) S O v e r n .

W ille m  A d o lf H orst, Studien iiber den Gambohanf. Gambo- oder Bimlihanf 
ist eine juteahnliche Faser, die fiir Textilzwecke verwendet werden kann. Die 
Stammpflanze Ilibiscus cannabinus ist selion Jabrbunderte in Kultur, viele Abarten 
machen systematische Schwierigkeiten. D ie Bliiten sind iiberwiegeud auf Selbst- 
befruchtung angewiesen. Die ReiBliinge ist bei Gambo etwas groBer ais bei Jute. 
Die Faserzelle des Gambohanfs ist meist etwas liinger, breiter u. dickwandiger ais 
die Jutezelle, auch in den Enden zeigen die Zellen Unterschiede. Gambohanffaser 
ist etwas weniger verholzt ais Jute, W ., Asche- u. Cellulosegelialt zeigen kleine 
Unterschiede gegeniiber Jute. D ie Kaltbleiche besitzt Vorzuge vor der Warm- 
bleielie. Volumetr. u. grayimetr. Bestst. lassen den Faserertrag von Hibiscus 
cannabinus berechnen. Bei Hibiscus cannabinus „grttn 111“ macht das Rinden- 
gewicht ungefiibr ’/.■> des Stengelgewichts aus, die Rinde enthalt etwa 30— 5 0 °/0 
Fasern, der Fasergehalt ist groBer ais bei Hanfstengeln. D ie Faser von Crota- 
laria usaramoensis ist der Sunnfaser selir ahnlicb. (Faserforschung 4. 61—124. 
Zurich.) SOVERN.

A. K le in , Amerikanische Untersuchungen der Holzschlifferzeugung. Angaben 
iiber Eigenschaften u. Scliiirfen der Steine, Kraftverbrauch, Prcssendruck, Ausbeute 
u. Eigenschaften des Stoffs. (Zellstoff u. Papier 4. 219—23.) SO yep.n.

G. Strecker, D ie Behandlung des Papiers nach der Ilerstellung. Es wird unter- 
sucht, wie das fertige Papier zu behandeln ist, um seine Eigenschaften zu erhalten 
oder gar zu yerbessern u. w ic Mengeriyerluste zu yermeiden sind. Besonders be- 
handelt wird das rielitige „Ausgeruhtsein“ des Papiers u. die Frage der auBercn 
Form der Rollen. (Wchbl. f. Papierfabr. 55. 2462—64. 2526—28. Darmstadt.) SO.

F red er ick  K aye, D ie Haltbarkeit von Latexpapicr. D ie Schliisse, die A k n ot 
bzgl. schlechter Alterung von Latexpapier zieht, werden an Hand zahlreicher 
Unterss. widerlegt. In' fast allen Fallen haben sich bei der Alterung Latexpapiere 
den oline Latex hergestellten an Haltbarkeit uberlegen gezeigt. (India Rubber 
Journ. 68. 809—13.) P i e c k .

P. K lason , Wie soli man Cellulose definieren? (Zellstoft- u. Papier 4. 2 1 3—17. —
C. 1924. II. 1990.). SO v e r n .

Aug. N o ll, Chloramin ais Jodersatz in der Zellstoff Industrie. (Zellstotf u. Papier
4. 218— 19. — C. 1924. II. 1990.) S O v e r n .

Berthold. R asaow  und M art. W a d ew itz , Beitrdge zur Kenntnis der Yiskose- 
Beaktion. (Dtsch. Faserst. u. Spinnpfl. 6. 81—8 4 . 101—4 . — C. 1924. I. 976.) SO.

0. B iz io li ,  Kiinstliche Seide und das Fiirben der Acetatseide. D ie wiclitigsten 
Kunstseiden u. ihr Yerh. werden besprochen. Das Fiirben der Acetatseide wird 
auf Grund der Patentliteratur u. von Yeroffentliehungen der Farbenfabriken be- 
liandelt. (Progressi nelle Industrie Tintorie e Tessili 1924. Aprilheft; Dtsch. Faserst. 
u. Spinnpfl. 6. 9 7 — 101.) S O v e r n .

C. B ir tw e ll , D. A. C libbens und B. P. R-idge, D ie chemisehe Analyse der 
Baurnwolle. I. Die Absorption des Methylenblaus durch Baunmolle. Agypt. Baum- 
wolle absorbierte Methylenblau stets besser ais amerikan. D a die von dem Reini- 
gungsprozcB abhiingige Alkalitat der Baumwollenasche die Absorption beemfluBt, 
ist eine grimdliche Reinigung der W olle vor Anstellung der Probe erforderlich. 
Eine zu starkę Absorption wird gefunden, wenn durch die Entfettung nicht alle 
nichtcellularen Verunreinigungen entfernt wurden. D ie gleiche Wrkg. hat die Zu- 
fiihrung yon Seife oder 01 wahrend des Bleichungsprozesses. Durch die Methylen- 
blauprobe kann, wenn das Bleichungsyerf. bekannt ist, das Ursprungsl;md der 
Baurnwolle erkannt werden, besonders ob sie agypt. oder amerikan. Herkunft ist.
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(Brit. Cotton Indus. Research. Assoc., Shirley InsŁ Mem. 2. 227—43. 1923; Exp. 
Stat. Rec. 50 . 413.) ___________________ B euju,

B urnot F ireprooflng Products, Inc., New York, iibert. vou: N e v il  M onroe 
H op k in s, IN j w  York, Feuei-feste Anstrichmasse bestehend aus einer wss. Lsg. von 
Na.2SiO ... N aF, dic zu einer Pasto mit fein yerteiltem Asbest Ycrriebeu ist, 
welclier M. ZnO, Kaolin u. ein Pigmcntfarbstoff zugesetzt wird. (A. P. 1507181  
yom 4/4. 1922, ausg. 2/2. 1924.) K a u s c h .

E. F arre ll, Salford, Impragnieren von Gcwebcn. Das mit einer Mercerisationsfi. 
u. einer Farbstofflsg. zu behandelnde Gewebc geht in dem Flussigkeitsbehiilter um 
Walzen herum u. iiber ein oder mehrere liingsgeschlitztc Rohre, die dazu dieueu, 
die FI. durch das Gcwebe hindurch abztisaugcn. (E. P. 197358 yom 11/1 . 1922, 
ausg. 7 /6 . 1923.) K a u sc h .

E rn est F arre ll, Manchester, Wiedcrgewinnung von kaustischer Soda aus merccri- 
sierten Geweben. Man laBt W . durch die Gewebe hindurehstromen u. bliist gleich- 
zeitig Wasserdampf auf das Gut auf. (E. P. 2 0 7 2 2 4  yom 22/7. 1922, ausg. 20/12.
1924. Zus. zu E. P. 197 3 58; vorst. Roi.) K a u sc h .

E dm und W . B eu te l, F ran k  T. L ahey und G eorge J. H arter , Akron, 
Ohio, tfberziehen von Gewebe m it Kautschuk. Der Kautschuk wird mittels w. 
Walzen in piast. Zustand aufgebracht, die iiberzogene Gewcbeseite wird dann einem 
hohen Druck, die andere Seite einem Vakuum ausgesetzt. (A. P. 1 505 694 vom 
19/8. 1922, ausg. 19/8. 1924.) F r a n z .

Charles D. Parks, Danbury, Connecticut, V. St. A.: Verfahren zum Bchandeln 
von Pelzen, um sie verfilzen zu konnen. Man behandelt die Pelze mit einer was. 
Lsg. yon Natriumsuperosyd oder yon NaOH u. H20 2. (A. P . 1507891  vom 30/6.
1923, ausg. 9/9. 1924.) F r a n z .

Charles D. Parks, Danbury, Connecticut, Y. St. A. Gewinnung von zum Ver- 
filzen geeigneten Pelzhaaren. Man behandelt den Pelz mit einer alkal. Lsg. eines 
Oxydationsmittels, z. B. einer Lsg. von Natriumsuperoxyd oder von NaOH u. H20«, 
trocknet u. cntfernt die Haare jvon der Haut. (A. P . 1 5 0 7 8 9 2  yom 30/6. 1923, 
ausg. 9/9. 1924.) F r a n z .

L. L ilien fe ld , Wien, Bchandeln von pflanzlichen Fasern, Baumwolle oder 
Baumwolle enthaltendc Gewebe werden bei 5° nicht ubersteigenden Tempp., am 
besten bei 0? bis — 25°, in Ggw. yon Alkalilauge mit CS2 behandelt; man trankt 
z. B. die Faser mit CS2, der, mit Bzn., CC14, CHC13 usw. yerd. sein kann, u. bringt 
sie dann in eine auf unter 5° gekuhlte Alkalilauge, das beliandelte Gewebc wird 
gewaschen, oder erst mit Sauren behandelt u. dann mit W . gewaschen u. getrocknet: 
zur Erzeugiuig von Mustern bedruckt manjdas Gewebe mit einer Reserye aus Ei- 
weiB oder Saure. D ie Baumwolle kann yor der Behandlung mit CS2 u. Lauge mit 
hydrolysierend oder gelatinierend wirkenden Stoffen, w ie H2S 0 4, H3PO.„ IICl, 
H N 0 3, 7,uCL behandelt werden. (E.JP. 216477 vom 24/7. 1923, Auszug ycriift. 
16/7. 1924. Prior. 23/5. 1923.) F ra n z .

C hem ische F ab rik  G riesh e im -E lek tron , Frankfurt a. M., und E. Wiss,
Grieslieim a. M., Fasern. Pflanzen vom Genus agavc oder Yucca u. dgl. Amarylli-
aceen oder Dracaeneae u. zwar ihre Blatter oder Bliitenblatter werden schnell au 
der Luft oder kiinatlich getrocknet. Dann wird ‘das ctwa 7°/0 W . noch enthalteude 
Materiał ein Jahr oder langer oline Yerrollung aufbewahrt u. sodann Faseru 
daraus gewonnen. (E. P. 218215 yom 19/1. 1924, ausg. 24/7. 1924.) K a u sc h ,

L. L ilien fe ld , Wien, Beliandeln von pflanzlichen Fasern, Baumwolle oder 
Baumwolle enthaltendc Gewebe werden ohne yorherige Umwandlung der Cellulose 
in Alkalicellulosc der gleichzeitigen Einw. von CS2 u. Alkalilauge ausgesetzt. Zur 
Erzielung eines Seidenglanzes behandelt. man die Baumwolle unter Spanuung. Dic



1924. II. H xvm . F a s e r - u . S p i n n s t o f f e ; P a p i e r  u s w . 2715

Bauinwolle kann vohcr mercerisiert, geblcicht oder mit hydrolysierend oder gelati- 
nierend wirkenden Stoften, wie starkę H.,S04, 1I3P 0 4, HC1, H N 0 3, Zn Cl, oder 
ammoniakal. Cu-Lsg. behandelt werden. Zur Erzeugung von Muatern bedruckt 
das Gewebe mit EeserVen aus EiweiUstoffen, Gummiarten, Sauren, und behandelt 
dann mit CS2, der mit Bzn. usw. verd. sein kann, und Alkalilauge, das behandelte 
Gut wird mit verd. Siiuren u. W. gewaschen. (E. P. 216476  vom 19/7. 1923, 
Auszug yeriiff. 16/7. 1924, Prior. 23/5. 1923.) F r a n z .

Thom as C larence M arshall, Yorklyn, Delaware, und Jam es L ew is Mc C lellan , 
Kennett Sqare, Pennsylvania, V. St. A., Herstellung von kautsehukhaltigem Pergament- 
papier. Man yermiselit verd. Kautschukmileh im Holliinder mit Zellstoffbroi, 
koaguliert, stellt das Papier auf der Papiermaschine her und behandelt mit perga- 
mentierend wirkenden Stoften, wie ZnCl2, IL,SO,. (A. P. 1506317  vom 16/12. 1922, 
-ausg. 26/8. 1924.) F r a n z .

Todd P rotectograp h  Company, Inc., New York, Herstellung von Siclierheits- 
papier. Das zur Ausstellung yon Selieeks, Bankąuittungen usw. zu benutzende 
Papier erhalt zwei yignettierte Aufdrueke, von denen der erste aus einer chem. 
nieht zerstorbaren, der zweite aus einer chem. leieht zerstorbaren Druckfarbe be 
steht, dic jeden zu Fiilschungszwecken yorgenommenen Eingrifł’ leicht erkennen 
lassen. (Schwz. P. 102759  vom 18/4. 1922, ausg. 17/12. 1923.) Oe l k e r .

G. A. Serlach ius A k tieb o laget, Mantta, iibert. von: H arry A lfthan , Mantta, 
Finnland, Herstellung weifser Sul/itcellulose aus liarzlialtigcm Holz. Der KochprozeB 
wird mittels einer Laugc yollzogen, welche Calciumbisulfit N a ,S 03 u. freie H2S 0 4 
enthalt, u. zwar' bei einem Druck von 5—6 at u. einer Temp. von etwa 130—150°. 
(A. P. 15 0 7 5 5 9  vom 18/10. 1923, ausg. 9/9. 1924.) Oe l k e r .

Soc. de S tearin erie  e t  S avonn erie  de Lyon, Lyon, Frankreich, Herstellung 
von Celluloseestern. Man behandelt Celluloseester, z. B. Cellulosenitrat oder Cellulose- 
ester der niedereu Fettsauren mit den Saurecliloriden der hoheren Fettsauren 
(Laurylchlorid) in Ggw. von Pyridin u. einem indifterenten Verdilnnungsmittel, wie 
Bzl. Der erhaltene Cellulosester, der neben dem Salpetersśiureester noeh den Best 
der hoheren Fettsaure euthiilt, wird mit A. gefallt; man kann ihn durch Losen in 
Bzl. u. Fiillen mit A. reinigen. (E. P. 219926 vom 6/2. 1924, Auszug yeroff. 24/9.
1924. Prior. 31/7. 1923.) F r a n z .

L. A. L ev y , London, Kunstfaden. Es werden zum Verspiunen Lsgg. yer- 
wendet, die 25—30 oder melir % Celluloseaeetat enthalten u. dadurch festerc 
Paden erzielt. (E. P. 217 0 0 3  vom 23/4. 1923, ausg. 3/7. 1924. K ausck.

Courtaulds Ltd. und C. F . Cross, London, Kunstseide. Ais Fitllbad fiir die 
Viscoselsg. dient eine ein Alkalisilicat (2NażO-7 SiO.,) enthaltende Fl. (E. P. 217068  
vom 5/7. 1923, ausg. 3/7. 1924.) K a u sch .

E arbenfabriken  vorm . F . B ayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. E h ., Kunst- 
seide. Man ermoglicht das Streckspinnyerf. bei Verwendung von Celluloseaeetat 
durch Zusatz reiner Substanz zur Spinnlsg., die leichter ais durch das Spinnbad 
extrahiert wird ais die eigentliche Spinnlsg. (z. B. beim Spiunen in CaCL,-Lsg. 
setzt man zu Spinnlsg. geringe Mengen Benzylalkohol, Bzl., Chlorbzl., Atliylacetat, 
Pyridin, Chloralkohol oder Anilin usw.). (E. P . 219333 vom 18/7. 1924, Auszug 
veroff. 10/9. 1924. Prior. 20/7. 1923.) K a u s c h .

J. C. H artogs, Arnhem, Holland, Kunstseide u. dgl. Zu dem Fallbad fiir die 
Viscoselsg. setzt man ein Ferrisalz, yorzugsweise Fe2(S04)3. (E. P . 219656  vom 
■6/6. 1924, Auszug yerofF. 17/9. 1924. Prior. 25/7. 1923.) K a u s c h ,

N aam looze V ennootschap H ollan d sch e K unstzijde In d u str ie , Breda, 
Holland, Kunstseide. Man setzt zu der zu yerspinnenden Viscose oder dem Fallbad 
■eine geringe Menge Caramel oder solchen enthaltende Stoffe. (E. P. 219898  voin 
10/3. 1924, ausg. 28/8. 1924.) K a u sc iT.
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N aam looze yen n ootsch ap  N ed erland sch e K unstzij d e fa b r iek , Arnhein, 
Holland, Kunstseide, -stroh u. dgl. Man yerwendet ungereifte Viscose aus un- 
gereifter Natronccllulose u. ein Fiillbad von Mineralsiiure, das man auf tiefer 
Temp. (10—15°) hSlt. D ie Spinnliinge betriigt 1—2 m u. die Prodd. zeigen hohen 
Glanz. (E. P . 2 2 0 2 8 8  vom 16/7. 1924, Auszug yeroff. 1/10. 1924. Prior. 8/8. 
1923.) K a u s c h .

L. L ilien fe ld , W icu, Herstellung von Celluloselosungen, Kunstseide, Kunstfiiden, 
ttlm eh , Uberzugsmassen, Apprelurmitteln, Klebmitteln, Kunstleder, plastischen Massen. 
Man behandelt Cellulose oder Celluloseumwandlungsprodd. in Ggw. von wss. 
Alkalilsgg. mit eiuem Ammouiakderiy. des C 02 oder einem Schwefelderiy. des C02, 
z. B. Thioharnstoff, Guanidin, Dicyandiamid, Carbaminsiiureester des «,«-Dichloriso- 
propylalkohols, an Stelle der Yerbb. kann man auch Gemische von Stoffen ver- 
wenden, die diese Verbb. bilden konnen. Man behandelt Cellulose mit 2—16°/» 
NaOH u. setzt 2—10 % des C 02-Deriv. zu. Die Lsgg. konnen durch Siiuren, Salze,
A., W . oder Dampf usw. koaguliert werden. (E. P. 216475 vom 2/7. 1923, Auszug 
yeroff. 16/7. 1924. Prior. 25/5. 1923.) F r a n z .

Leon L ilien fe ld , W ien, Ósterreich, Herstellung von Celluloselosungen, Kunst- 
fiiden, Filmen, plastisclien Massen, Uberzugsmassen, Klebmitteln, Appreturmitteln, 
Kunstleder usw. Man behandelt Cellulose oder Umwandlungsprodd. der Cellulose 
unter 0° mit starken organ. Basen, z. B. quaternaren Annnoniumbasen, in Ggw. 
oder Abwesenheit von Atzalkalien; man beniitzt z. B. Tetracithylammoniunihydroryd, 
Phmylt)'iinethylammoniumhydroxyd, Guanidin. Zur Herst. von Kunstfiiden usw. 
werden die so erlialtenen Celluloselsgg. durch Siiuren, Salze, Alkohole, W., Dampf, 
Warine usw. koaguliert. (E. P. 217166 vom 29/6. 1923, Auszug yeroff. 30/7. 1924. 
Prior. 5/6. 1923.) F r a n z .

Leon L ilie n fe ld , W ien, Osterreicli, Herstellung von Celluloselosungen, Kunst- 
seide, Filmen, jrtastisehen Massen, Uberzugsmassen, Klebmitteln, Kunstleder usw. 
Man behandelt Cellulose, Oxycellulose, Hydrocellulose usw. mit starker IL S 04 bei 
Tempp. nieht unter — 9° u. nicht iiber 6°. Das Reaktionsprod. wird durch Eis, 
gekiihlte Salzlsgg., yerd. Eg., Lsgg. von Benzol- oder Plienolsulfonsiiure, oder A., 
abgeschieden. Xach dem Waselien mit W. kann es getrocknet werden. Zur Herst. 
yon Kunstfiiden usw. lost man das Celluloscprod. in Alkalilaugen bei — 5° bis
— 12°. (E. P . 217168 yom 9/7. 1923, Auszug yeroff. 30/7. 1924. Prior. 6/6.
1923.) ' F ra n z .

E astm an K odak  Company, iibert. von: E dw ard  S. F arrow  Jr., Rochester,
New York, Celluloseatherlosungen und -massen. Man lost eine in W. unl. Athyl- 
cellulose in einem Gemisch yon CH3OII, Methylacetat u. Benzoesdure. Die Lsg. 
dient zur Herst. von Filmen. (A. P. 1 4 9 4 4 7 2  yom 7/7. 1922, ausg. 20/5.
1924.) F r anz . 

E astm an K odak Company, iibert. von: E dw ard S. F arrow  Jr., Rochester,
New York, Celhdoseiitherlosungen und -massen. Man lost 1 Teil einer in W. unl. 
Atliylcellulose in 3—6 Teilen eines Gemisches aus CH30H , Methylacetat u. Plienyl- 
benzoat. D ie Lsg. dient zur Ilerst. von Filmen. (A. P . 1 4 9 4 4 7 6  yom 7/7. 1922, 
ausg. 20/5. 1924.) F r a n z .

E astm an K odak Company, iibert. von: P au l C. S eel, Rochester, New York,
V. St. A ., Herstellung von Celluloseathern. Cellulose wird in schnellaufenden 
Desintegratoren mit W . u. NaOH gemischt, die gebildete Alkalicellulose wird durch 
einen durch den Desintegrator gehenden Luftstrom dauernd entfernt, hierdurch 
wird eine ununterbrocliene Herst. der Alkalicellulose ermoglielit. Dic Alkali
cellulose wird hierauf mit alkylierenden Mitteln, C2H5C1, unter Druck erliitzt. Die 
erlialtene Alkylcellulose liefert feste biegsame, klare Filme. (A. P. 1 507210  vom 
5/4. 1921, ausg. 2/9. 1924.) F r anz .
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B rice  P. Thom as und R ich ard  E . R u tled ge , Hope, Arkansas, Klebmittel fiir 
Filme, bcstehend aus einer Lsg. von Celluloid u. Collodium in Essigsiiure u. A. 
(A. P. 1 5 0 5 8 2 0  vom 31 /1 . 1920, ausg. 19 /8 . 1924.) F r a n z .

E dgar Shantz, Rochester, New York, Impragnieren von pflanzlicheti Elfenbein- 
massen. Man triinkt die aus ElfenbeinnuB liergestellten Gegenstiinde mit einem 
nicht fliichtigen hygroskop. Stoff, w ie Glyceriu, Invertzucker, Butylalkohol u. ver- 
dunstet das W. Man erzielt hierdurch eine VolumenvergroBerung u. verhiitet das 
Schrumpfen. (A. P . 1 5 0 7 9 3 8  vom 17/4 . 1923, ausg. 9 /9 . 1924.) F r a n z .

H ein rich  F rerich s, Hamburg, Herstellung von hartkautschukahnlichen Massen 
aus Bluł. Man erliitzt Blut mit einem Bindemittel, Traganth, venniscbt mit einem 
Hartungsmittel, formt, prcBt, zerkleinert u. formt das so erhaltene Pulyer naeb 
dem Vermischen mit Fett, Wasserglas u. Atzalkalien unter Druck u. Hitze. Man 
erliitzt z. B. 100 Teile Blut mit 5 Teilen einer 5°/0ig. Lsg. von Tragantli zum 
Sieden, yersetzt mit CII,O u. entfernt aus dem gefitllten Kuchen das W . durch 
Abpressen u. Trocknen in der Warme. Nach dem Zerkleinern des getroekneten 
Prod. werden 100 Teile des Pulyers mit 10—15 Teilen eines Gemisches von gleiehen 
Teilen Fett u. Wasserglas u. 15% NaOH gemischt u. unter hohem Druck in der 
Hitze geformt. (E. P. 2 0 3 6 9 5  vom 5/9. 1923, Auszug veroff. 7/11. 1923. D. Prior. 
8/9. 1922.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
H ans F leiB n er, Uber das Vorkotnmen von Methan in Braunkohlengruben. Zu 

der Arbeit von E r d m a n n  (S. 1036) bemerkt Vf., daB das Auftreten yon CH, in 
Braunkohlengruben nicht nur auf die Floze der oberbayr. Peehkolile besehrflnkt 
ist. So ist z. B . das Auftreten yon CH., sowohl im Bruxer ais auch im Falkenauer 
(a. d. Eger) Revier bekannt. Mit fortschreitendem Abbau hat allerdings schon weit- 
gehende Entgasung stattgefunden. Bei Ausrichtungsarbeiten in unyerritzten Flozen 
treten jedoch nach Angabe des Vf. noch heute hitufig bedeutende Mengen CII, auf, 
ohne daB eine Temp.-Erhohung hierfiir yerantwortlich gemacht werden konntc. 
(Brennstofifchemie 5 . 299. Leoben, Montanist. Hoehschule.) BlELENBERG.

H erm ann B eck er , M it rheinischen Braunkohlenbriketts beschickte Drelirost- 
gaserzeuger-Anlagen. Vf. behandelt die teclin. Einzelheiten der yerschiedenen Dreh- 
rostgaserzeuger, die Betriebsweise u. die Betriebsergebnisse, die mit rhein. Braun
kohlenbriketts erzielt werden. (Feuerungstechnik 12. 203—10. Koln.) N e id iia r d t .

S. P ex ton  und Gk W . Cobb, Die Vergasung von Koks mit D am pf, mit be- 
sonderer Beriicksichtigung des vergasten Anteils und der Gaszusammensetzung. Vft'. 
liaben in einer fruheren Arbeit (Journ. Gas Lighting 163. 160—72; C. 1923. IV. 
746) bei Betrachtung der Einw. von Wasserdampf auf Koks hauptsachlich auf die
B. von NIT., u. SII2 W ert gelegt; hier wird die Zus. der entstehenden Gasgemische 
u. die Menge unzersetzt bleibenden Dampfes in ihrer Abhiingigkeit von der Temp., 
der Geschwindigkeit des Gasstromes u. der Natur des angewandten Kokses unter- 
sucht. — Aller benutzter Koks war aus derselben Kohle hergestellt, teilweise im 
Laboratorium durch Erhitzen auf 900° resp. 1270° oder aus dem Koksofen ge- 
wonnen; durch Sieben wurde er auf dic Feinheit zwischen 1/1 u. ’/ ,0" gebracht. 
Etwa 10 g  davon wurden im elektr. geheizten Rohr, das beiderseits von der Koks- 
schicht mit SiO, ausgefiillt war, der Einw. yon mit Wasserdampf gesatt. N  bei 
konst. Temp. ausgesetzt, dann im austretenden Gasstrome II,O u. CO., absorbiert, 
das Eestgas aufgefangen u. CO u. IL darin bestimmt. — Es ergab sich die stiind- 
lich yergaste Koksmenge abhangig von der Jlenge zugeleiteten Dampfes, aber un- 
ahhiingig yom Partialdrucke des eintretenden oder austretenden Dampfes; bei- 
gemengter N  ist somit ohne EinfluB auf die Dampfzers. Ofenkoks wurde bei 
1000 ° 4mal so reichlich yergast, ais bei 90011. Der bei 1270° dargestellte Labora-
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toriumkoks gab bei unter 0,5 Sek. liegender Beriihrungszeit mit dem Dampfe eine 
viel mehr vom Wassergasgleichgewichte abweicbende Gaszus. ais Ofenkoks, ci. h. 
aus derselben Kohle auf verschiedene W eise dargestellter Koks reagiert niclit in 
gleioher W eise mit Dampf. Der 1270°-Laboratoriumkoks wurde bei 1000° mit 2/., 
der Geschwindigkeit yergast, wie Ofenkoks bei gleiclier Temp. Die Starkę der 
Dampfzers. in einem Brennstoffbett von bestimmten Diniensionen u. bei bestimmter 
Temp. ist gegeben durcli die Menge zugefiihrten Dampfes, diyidiert durch das Vol. 
des freien Raumes im Brennstoffbett (welcher Quotieut die Beriihrungszeit von 
Dampf u. Kohle bei Abwesenheit vcrdttnnender Gase darstellt), unabluingig 
davon, ob der Dampf durch N verd. ist oder nicht. (Gas Journ. 167. 161 bis 
167.) BOknstein.

E rnst T erres und Ju liu s Sch ierenbeck , Untersuchungen an Koksgcneratoren. 
(Verss. mit W . Brans). Um genaue Rcgeln fiir den Generatorbau zu erhalten u. 
die Wrkg. baulicher Anderungen zu erkeunen, erstrebten VerfF. besonders: 1. Best. 
der erforderlichen Red.-Schichtliohen fiir C 02 u. Wasserdampf. — 2. Feststellung 
des giinstigsten Wasserdampfzusatzes. — 3. Ermittelung des Einfiusses der (freien) 
RostflSche auf den Gang des Generatora. — 4. Klarstellung der Beziehungen 
zwischen Gcneratorąuerschnitt u. Generatorleistung. — Fiir die Verss. dienten zwei 
yorgebaute Generatoren, einer mit Evaporator-Planrost, einer mit Stcilrost. Best. 
der Zus. aus yerschiedenen Schichten mit gekiihlten Roliren gleiclizeitig abgesaugter 
Gasproben u. der Tempp. yerschiedener Schichten fuhrten zu folgeuden Schliisseu: 
Luftgasbetrieb (mit miiBigem Dampfzusatz) ergibt hochsten Heizwert; bei Wasser- 
dampfzusatz bis 0,5—0,6 kg pro kg C ist die Heizwertyerschlechterung prakt. un- 
bedeutend, bei nassem Betrieb wird also unter gleichen Bedingungcn die Gasaus- 
bcute erlioht, der Strahlungs- und Leitungsyerlust yerringert, also der Nutzeffckt 
erheblich gesteigert. Die in den unteren Schichten nach Rk. 1. C -f- O. =  CO. 
gebildete COa u. der zugefiihrte Dampf werden nach Gleichung 2. C — CO,  2 CO
3. C —|— HsO =%> CO Hj reduziert, wozu nocli in geringem MaBc Gleichung
4. C +  2 H20  ^  C 02 +  2H 2 u . 5. CO +  H„0 ^  C 02 +  H , kommt. Je nach 
Temp. u. Dampfzusatz wird ca. 60 cm iiber dem Rost Gleichgewicht nach Rk. 2 
mehr oder minder erreielit, das nach Rk. 3 u. 4 nur bei Dampfzusatz bis 0,5 kg 
pro kg C. — Mehr ais 60 cm iiber dem Rost yerliiuft Rk. 2 nach links, aber je nach 
der Temp. kann auch Rk. 4 u. 5 eintreten mit geringer IL-Zunahme. — Die 
Waasergas-Rk. ist fiir den GeneratorgasprozeB nebeusaclilicli. — Zur Verliiitung 
der CO.-Ruckbildung ist das Gas 70—80 cm iiber dem Rost abzufiihren. — Bei 
dieser Scliichthohe ist Dampfzusatz bis 0,5—0,6 kg pro kg C unschadlicli, zur Ver- 
meidiuig starker Schlackenbildung ist aber mehr erforderlich. — Fiir den Nutz
effekt ist das Verhaltnis freie : Gesamtrostfliiche nicht maBgebend, dagegen das Ver- 
hSltnis Gesamtrostfliiche : Generatorschachtąuerschnitt. Gutes Gas erfordert mog- 
lichste GroBe des letzteren Verhaltnisses, weil bei einem die Rostflśiehe iibertreflen- 
den Schachtąuerschnitte das Endgas yerschlechternde Randgase entstehen; bei holier 
Beanspnichung freilieh weniger. — Maximalleistung des Planrostes war bei 24-std. 
Sehlacken 84 kg C pro qbm u. h., bei dauernder Scblackenabfuhrung mehr. (Gas- 
u. Wasserfach 67. 257—63. 279—82. 296—99. 311—14. 325—27.) B O rnstein.

Eranz F isch er  und W a lter  K ronig . i)ber die Yerdichtung des Halbkokses oline 
Druckanwendung. (Yorliiufige Mitteilung.) Nach Verss. yon BrOCHE liefern stark 
treibende Kohlen bei der Uryerkokung im Al-Schwelapp. sehr l ia r te n , yerdicliteten 
Halbkoks, wenn ihnen yorher Ilalbkoks zugesetzt wird. Vff. liaben nun die hierbei 
maBgebenden Faktoren niiher untersucht: Mit zunehmender Feinheit der Kohle steigt 
die D . des anfallenden Miselihalbkokses; fiir die KorngroBe des Z u sa tzh a lb k o k ses  
gibt es ein Optimum bei 0,085—0,137 mm; die Anheizgeschwindigkeit stark treibender 
Kohlen muB kleiner gewśihlt werden ais die schwach treibender; fiir jede Kohle
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gibt es cin bestimmtes, optimales Mischungsyerhaltnis; Porositiit des Zusatzhalb- 
kokses erhoht die D. des Mischlialbkokses; anstelle von Halbkoks konncn auch 
nichtbackende Kohlen yerwendet werden. (Brennstoftchemie 5. 301. Miilheim-Ruhr. 
Kaiser WlŁHELM-Ińet. fi. Kohleforschung.) B i e l e n b e r g .

P aul D ebrunner, Słudien iiber die apezifische Warnic von Koks und eiiiigen 
Kohlenstoffmodifikationen. Um iiber die spezif. Wiirme der yerscliiedenen C-Modi- 
fikationen, insbesondere des Kokses moglichst einwandfreie Zahlen zu erhalten, 
untcrsuchten Vff. Proben von Ceylongrapliit, ltetortengrapliit, Buchenholzkohle 
sowie Koks von yerschiedenem Aseliengehalt u. Entgasungszustande in einem 
adiabat. Misehcalorimcter. D ie mit aller Feinheit ausgefuhrten Yerss., die sieli 
auf die Messung der spezif. Wiirmen zwischen 20 u. 1200° erstrcckten, fiilirten zu 
folgenden Ergebnissen: Der Koks-C verhalt sich hmsiehtlich seiner spezif. Wiirme 
gleich den iibrigen grapit. C-Modifikationen. D ie spezif. Warme des Kokses liiingt 
hauptsiiclilich von seinem C-Gehalt ab, wird aber daneben durch Gas- u. Aschen- 
gehalt beeinfluBt. Dic spezif. Wiirme gut entgaster Koksę kann man anniiliernd 
berechnen nach der von , T e r r e s  u . S c u a l l e r  aufgestellten Beziehung

,  =  J L .r J
100  a ' 100  *  ’

worin cm die mittlere spezif. Wiirme des Kokses, ć j  die der Asche, die des 
Graphits, x  den Prozentgehalt an Asche, y  den der brennbaren Substanz im Koks 
bedeuten. Unvollstiindig entgaste Koksę weisen hohere spezif. Wiirmen auf. Dic 
zuerst yon W e b e r  gefundene Tatsache, daB die spezif. Wiirmen der amorphen 
C-Modifikationen sich nicht yoneinander unterscheiden, wurde bcstiitigt. Gut ent- 
gaste gereinigte Holzkohle yerhiilt sich auch bei Tempp. unter 600° wie Graphit. 
Die gefundenen Werte stimmen sehr gut mit den umgereclineten alten Zahlcn v o n  
W e b e r  u . neuen Bestst. von M a g n u s  uberein. Daneben wurden mehrere aus 
Koks erhaltenc Gasproben ąuantitatiy untersueht, die spezif. Wiii-men zweicr Koks- 
aschen bestimmt, dic sich derjenigen des Quarzes iihnlicli erwiesen. Auch wurden 
dic spezif. Wiirmen des Au zwischen 20 u. ca. 850° u. des gegossencn Quarzes 
zwischen 20 u. 1200° neu ermittelt. (M o n a ts -B u lle tin  Schweiz. Ver. Gas- u. Wasser- 
fachm. 4. 21—28. 54—60. 85—97.) B O r n s t e i n .

A. K oali, Słudien iiber die Mitgasung und die Reaktionsfahigkeit vei-koktcr 
Brennstoffe. Vf. erhitzte zum Zwecke der Entgasung Proben von Buchenholzkohle 
u. yerschiedenen Kokssorten in einem elektr. geheizten Quarzrolir bei steigender 
u. bei konstanter Temp. Bei Temp.-Steigerung yon je 1G0—170° pro Stde. ver- 
iaufeu die Kuryen fiir die pro Zeiteinheit entwickeltcn Gasmengen ziemlich gerad- 
linig, nachdem die Gasentw. eingesetzt hat, zeigen aber uutercinander wesentliche 
Unterschiede. Bei den Gaskoksen setzte die Gasentw. sclion zwischen 750 u. 900° 
ein, trotzdem der Koks in den Ófen Tempp. von 1000° u. mehr ausgesetzt gewesen  
war. D ie Verss. bei konstanter Temp. zerfallen in 3 G ruppen,. eine mit stufen- 
formiger Entgasung bei 800, 1000 u. 1100° resp. 1000 u. 1400° einerseits u. einen 
Vers., bei dem die Entgasungstemp. dauernd 1000° betrug, andererseits. Bei der 
stufenweisen Entgasung bei 800, 1000 u. 1100° entwickelte sich namentlicli in den 
craten beiden Pcrioden anfiinglieh yiel Gas; nach 2—3 Stdn. aber yerliefen die 
Kuryen fast horizontal. Wurde der Koks aber auf 1100° erhitzt, so entrwickelten 
sich anfiinglieh nicht mehr so groBe Gasmengen, die Gasentw. hielt aber langer 
an. Bei den Erhitzungen auf 1100 u. 1400° war die Gasentw., namentlich bei der 
gasreichcn Buchenholzkohle, anfiinglieh eine so stiirmische, daB schon in 7 Min. 
uber 15 1 Gas pro 100 g  wasserfreier Substanz entbunden wurden. Dann yerlief 
die Gasentw. langsamer u. setzte erst bei der zweiten Erliitzungsperiode bei 1400° 
nochmals fur kurze Zeit stiirmisch ein. Was die Zus. der Gase betrifft, so waren 
sie- stets stark l l 2-haltig, auBerdem war immer Co u. N2 zugegen; der N2-Gehalt
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blieb wiihrend der ganzen Erhitzungsdauer ziemlich konstant u. uberstieg selten 
J0%* D ie Entgasungsprodd. gasreicher koksartiger Stoffe enthalten auch CH„ das 
aber stcts in den Gasproben versehwand, die oberhalb 1000", hochstcns 1100° ent- 
nommen wurden. Gegen das Ende der Entgasung erhiilt man Gase von wasser- 
gasiihnlicher Zus. Die Gase sind stets arm an SH2.

Um die Reaktionsfiihigkeit verschiedener Kokssorten zu prufen, arbeitete Vf. 
ein Verf. ans, durch fortlaufendc Analgse des Jiauchgaaes, welches aus der mit bc- 
stimmter Geschwindigkeit uber Koks, dessen Temp. allmiihlich gesteigert wird, ge- 
leiteten Luft entsteht, ein yollstiindiges Verbrennungsdiagramm aufzunelimen. Die 
auf 6/a mm gekornten Koksproben wurden in einem elektr. geheizten Quarzrohre 
der Einw. von unten durch eine Wasserstrahlpumpe in das Rohr geblasener Luft 
ausgesetzt, So wurde die Ziindtemp. mit Luft, die Ziindtemp. mit 0 2, die Ver- 
brennungsgeschwindigkeit mit Luft crmittelt u. auf Grund der Analysen der Ver- 
brennungsgase die Aufstellung des Reaktionsdiagramms ermoglicht. (Monats-Bulletin 
Schweiz. Ver. Gas- u. Wasserfachm. 4. 201—5. 233—52. 289—301.) BOr n s t e in .

P. S ch lap fer , Uber das Verhalten des Kokses bei liohen Temperaturen. Zu- 
sammenfassende Besprechung auf Grund der Ergebnisse der — vom Vf. ver- 
anlaCten — Verss. von D e b r d n n e r  u . R O sli (ygl. vorst. Reff.). (Monats-Bulletin 
Schweiz. Ver. Gas- u. Wasserfachm. 4. 65—83. Ziiricli, Eidgen. Prufungaanstalt fiir 
Brennstoffe.) BOr n s t e in .

G. E . F o s w e ll ,  D er plastisehe Zustand der Kolile. VII. u. VIII. Mitt. VII. 
Die Beziehung zwischcn der plastisclien Kurve, dem Verkokungsindex und der Zu- 
sammensełzung der Kolile. VIII. Zusammenfassung und Folgerungen. (VI. vgl.
S. 2440.) Vf. stellt in einer Tabelle den Verkokungsindex, die Koksausbeute, die Zus. 
nach a-, fi- u. y-Verb. sowie die Konstanten der piast. Kurve einzelner Kohle- 
sorten zusammen. Es zeigt sich, daB keinerlei Zusammenhang zwischen dem Anteil 
der y-Verb. u. Verkokungsindex besteht, wenn die Verkokung in Koksofen vor. 
genommcn wird. Auch besteht keinerlei Zusammenhang zwischen der Gute des 
Kokses u. dem Verlauf der piast. Kurve, denn die letztere gibt Iediglich ein 
Bild iiber die Vorgange wiihrend der Verkokung. (Fuel. 3. 371—75. London, 
Univ.) B ec k er .

R ay W . A rm s, Trockenreinigung der Kolde. Nach einer kurzeń Ubersiclit 
Uber die Prinzipien der mehreren Hundert seit 1850 in den Ver. St. erteilten 
Patente fiir die Reinigung der Kohle mittels Luft erortert der Vf. die Theorie der 
Verff., besprieht die Behandlung des Kohlenstaubes u. die Schwierigkeiten beim 
Sieben in der Anlage zu Mc C om as u. anderwiirts u. die an anderen Stelien im 
Bau u. Entwicklung befindlichen Trockenreinigungsanlagen. Er beschreibt den 
„Amerikan. pneumat. Separator", erortert die Sortierung nach GroBen u. den 
EinfluB der Feuclitigkeit der Rohkohle. Er gibt Zahlenwerte iiber die Leistung 
der Trockenreinigungen in mehreren Anlagen fiir versehiedene Kolilcarten u. 
botont zum SchluB, daB der Trockenreinigung der Kohle ein sicherer Platz unter 
den iibrigen Reinigungsverff. gebuhrt. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. 
Eng. 1924. Nr. 1330. 9 Seiten. Chicago [111.].) N e u f e l d .

F ranz F isch er, H ans B roche und Joseph  Strauch, Uber die Bestandteile des 
Stdnkohlcnbitumens w id  die Bolle der einzelnen fiir das Backen und Blahen der Stein- 
kohlen. (Vorliiufige Mitteilung.) Vff. haben yerschiedenc Kohlen der erschopfenden 
Druckcxtraktion mit Bzl. unterworfen bei 275° u. 55 at Druek. D ie blahenden 
Kohlen verlieren bei fortsehreitender Extraktion ilire treibenden Eigenschaften u. 
gehen in Backkohlen iiber. Baekkolilen u. Sinterkohlen yerlieren schlieBlich ibr 
Backyermogen. Zusatz der entzogencn Bitumenteile stellt die Backfiihigkeit wieder 
her. D ie erhaltenen Extrakte zeigten eharakterist. Unterschiede. Sandkohlen 
lieferten harte u. sprode, Sinterkohlen gleichfalls feste, aber weniger harte Extrakte.
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Back- u. Blahkohlen gaben hingegen knetbare Bituminu. Durch PAc. lassen sich 
die Extraktc in cinen kakaobraimcn, featcn Korper u. ein diekfl. Ol zerlegcn. Mit 
steigender Back- u. BlSlifahigkeit verscliiebt sich das Vcrhiiltnis dioser Anteile 
zugunstcn des OlbitumCns. Dicscs iat naeh angestellten Verss. der Trfiger der 
BackfShigkeit. Der kakaobraune Antcil bcwirkt dic Blahung. (BrcnnstofFchemie
5. 299— 301. Mulheim-llulir. Kaiser WiLHELM-Inst. f. Kohlcforsch.) B ielenberg .

M anfred D u n k el, Reinigung von Rohbenzol. Vf. will die Anwenduug der 
teueren 1LSO, bei der Reinigung des Rohbenzols von der Kokerci umgehen u. 
schlagt eine einfache Druckerhitzung der Ole ohne jedeu Zusatz vor. Dadureh 
werden die stark uugesatt. Verbb., wesentlich Diolefine, auf denen dic Neigung zur 
Dunkelfarbung der Ole beruht, durch Polymerisation, Kondensation u. auch Oxy- 
dation ausgcschiedcu, wahrend die anderen ungesatt. Bcgleiter des Bzl. lieht- 
hestandig sind u. darin yerbleiben konnen. Durch cinc 2-std. Erhitzung auf 150° 
unter 20 at Druck im luftgcfulltcn Autoklavcn wurde der naeh K ram er u. S p ilk e r  
durch Bromid-Bromattitration ermittelte Gchalt an ungesatt. Yerbb. (,,Waschverlust“) 
auf einen geriugeu, auch bei liingcrcr Einw. nicht mehr yeranderten Wcrt herab- 
gedruckt u. ein farbloscs, lichtbcstiindiges Leichtol erhalten. Yariatlonen der Ver- 
suchsbedingungcn ergaben, daB unter 20 at Druck bei 100° die Rk. triige yerliiuft, 
bei 200° fast beeudet ist; audererseits wirkt Druckstcigerung wie die Tcmp.-Er- 
hohung polymcrisationsfordernd, so daB erhohter Druck bei niedriger Temp. das 
gleiche Ergebuis crzielt, wie erhiihtc Temp. bei geringerem Druck. Die bei dieser 
Reinigung abgeschiedcnen Ruckstiindc sind nicht, w ie bislier, unyerwertbar; sie 
durften ais Pech oder ais Ol stets abgesctzt werden konnen. (Brennstoffchemie 5. 
145—49. Sehles. Kohlcnforsch.-Inst. d. Kaiser WlLHKl,M-Ges.) B o r k ste in .

Gothan, Die Notwcndigkeit. einer Ordnung fiir die Benennung der Braunkohle. 
Vf. zeigt an yerscliiedeuen Bcispielen, daB die Abgrenzung der Begriffe Steinkohle, 
Braunkohle u. Torf auf Grund geolog. Zeitaltcr vollig unzureichend ist. Er 
fordert eine Kcnnzeichnung, wie sie sonst bei Mincralicn iiblich ist, niimlich auf 
Grund yon.chem . u. petrograph. Merkmalcn. Weitcrhin ist eine Kennzciclinung 
der einzelnen Steinkohleu, Braunkolilcn u. Torfe cbenfalls anzustreben. (Brauu- 
kohlc 23. 473—75. Berlin.) B ik len b erg .

H erm ann B ecker, Neuzeitlicke Braunkohletwergasungsanlagen in Westdeiiłseh- 
land. Es werden Vergaśungsverff., wic sic in Wcstdoutschland yorhcrrschen, gc- 
schildert u. cin Ubcrblick iiber die Betriebscrgcbnissc gegeben. Fiir die festen 
rhein. Braunkohlcnlirikctts kominen yorwiegeud Drehrostgeneratoren, fiir die Ver- 
gasung von Rolikohle Gencratoren mit feststehendcm Rost in Frage. (Brennstoff
chemie 5. 297—99. Koln.) B ie le n b e r g .

B. H. T utiinn ikow , Uber die Luftoxydation der Naphtliaolc. Es wurden Łabo- 
ratoriumsverss. iiber die Oxydation von Vaselinol beim Durchlciten der Luft an- 
gestellt. Vcrsuchsdauer —  6 Stdn. Die VZ. des Reaktionsprod., d. h. die Aus- 
lieute der Rk., ninimt mit steigender Luftgeschwindigkeit zu; bei cxtrem groBen 
Luftgeschwindigkeiten ist. die Zunahme yerlangsamt, so daB ais zwcckmiiBigste 
Gesehwindigkeit sich 1200 1/Stdn. ( =  7 m /Sek. im Rohr von 8 mm lichter Weite) 
erwics. Bei Temperaturerhdhuug von 100 auf 200° steigt die YZ. von 5 auf 50. 
Sie wird auch durch Druckerhohung (von ca. —0,5 auf -j-0,5 at) erhoht. Unter 
gunstigsten Bcdingungen konute aber nur ca. 25°/„ des Ols in Sauren iibergefuhrt 
"'erden. Bedeutend bessere Resultate sind mit Katalysatoren crzielt worden (0,1 g  
Katalysator auf 30 g Ol): mit Mn.20 3 erhielt man ein Reaktionsprod. mit VZ. 118, 
mit Mn(CR3C 00), sogar 146; andere Oxyde u. Acetate sind weniger wirksam. — 
Die Salze der hergestellten Sauren sind gute Schaumbildner u. deswegen zur Seifen 
fabrikation gecignet. D ie Sauren selbst konnen das Sikkatiy ersetzen, welches sie
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durch Luftbestiindigkcit u. Biegsamkeit iibertrefłen. (Neftjanoe i slanceyoe Choz- 
iajstyo 6. 471—77. Charków, Technol. Inst.) B ik e r m a n .

I. I. J e l in , Yersuch der Paraffmentfernung aus dem Grosnyierddl im Fabrik- 
mafistab. (Vgl. Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 5. 252; C. 1924. I. 2554.) Aus 
18450 Pud Masut wurden 13320 Pud Ol abdestilliert u. nacli Erkalten durch Filter- 
prcssen filtriert; auf dem Tueh bleibt eine 50% Paraffin entlialtende M., das Filtrat, 
mit dem Destillationsriickstand vermengt, bildet einen tief erstarrenden, paraffin- 
;irmen Masut. D ie Operation ist unwirtschftftlicb, solange reines Paraffin niclit 
fabriziert wird. (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 6. 462—66.) B ik e r m a n .

A. G otow zew  und B. R a sd er isch in , Eine neue Mełhode der Reinigung von 
Mineralolen und Naphtha. Ein Vaselindestillat von der D. 0,8790, Zundtemp. 137°,. 
Yiscositiit bei 50° 1,46 nach E n g le r ,  Farbę nach Stam m er 2 imn, mit 3°/0 Harz- 
stoffen, liefert, mit 6°/0 gasformigen S03 behandelt, ein farbloses Ol ohne Harzstofle 
mit D. 0,8637, Zundtemp. 145°, Viscositiit 1,44. Bei Entfernung von liarzigen Be; 
stiindteilen aus rohem Erdol, aus Kerosindestillat u. Zwischenoldestillat werden 
2,2% bezw. 0,2% bezw. 6,2% S 0 3 verbraueht. Eine Siittigung mit S 0 3 wird er- 
reicht bei 45% im Falle des Erdols, 3% >m Falle des Kerosindestillats, 24—25% 
im Falle des V:iselin-, des Transformatoriil- u. des Maseliinenoldestillats. Die eut- 
stelienden Naphtliensulfosaurcn sind, wie auch ihre Na-Salze, 11. in W., die Ba-Salze 
sind in W . unl., 1. aber in A. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 6. 469—70. Emba, 
Fabrik „Konstantiiiowski".) B ikerm ak.

G. L. "Wendt und F . Y. Grimm, Vorgescldagencr Mechanismus fiir G-egcnstofs-
icirker. Bei Erplosionsmotoren empfiehlt sich der Zusatz gewisser chem. Verbb~ 
zum Brennstoffe, um durch Auslosung chem. u. physikal. Rkk. den Explosions- 
verlauf zu regeln. Nach Yerss. der Vff. eignen sich hierzu am besten Zitsiitze vou
1 % Blcitetraćithylat oder von 5% Anilin. Das Yerf. wird eingehend beschriebeu. 
(Ind. and Engin. Chem. 16. 890—93. W hiting [Ind.].) Guimme.

K. D e im ler , Gutezald der Braunkohle von Kegel und spezifischer Reizwert der 
Brawikohle von Deimler. Richtigstellung friilierer Angaben (ygl. S. 1041). Die 
fiir den unteren Heizwert aufgestellten Gleichungen yon K e g e l  u . D e im l e r  sind 
gleicli. Die Kegelsclie Giitezahl hingegen ist hoher ais der Deiinlersche spezif. 
obere H eizw ert (Braunkohle 23. 489—91. Halle a. S.) B ie l e n b e r g .

K eg el, Die Giitezahl der Braunkohle. Eine Entgegnung auf die Abhandlung'
von D e im l e r  (S. 1041). Fiir die Kennzeiclinung der Gitte einer Kolile kommen
drei Linien in Betracht, die durch den EinfluB des Wassergclialtes auf den Heiz-' 
wert erhalten werden: Die Linie des unteren, die des oberen u. die des theoret. 
oberen Ileizwertes ohne BerUcksiehtigung des disponiblen IIS. Vf. hiilt die Linie- 
des unteren Ileizwertes aus prakt. Griindon nach wie vor fur den besten MaBstab 
fiir die Giite einer Kolile. (Braunkohle 23. 491—93. Freiberg i. Sa.) B i e l e n b e k g . .

H. A lb erti, Beitrag zur Kenntnis der Benzolprufung durch Bromtitration. Vf.
gibt in tabellar. Form siimtliche Br-Zahlen fiir einen Yerbrauch an V. o-n- Kalium- 
bromatbromidlsg. fiir 0,1— 15,9 ccm. Die Benutzung einer solclien Tabelle bedeutet 
eine gewisse Zeitcrsparnis. Zum SchluB werden, ebenfalls in tabellar. Form, einige 
Konstanten yon yerschiedenen Handelsbeuzolen aufgefiihrt. (Brenustoffchemie 5. 
301—2. Freiberg i. Sa.) B i e l e n b e r g .

Jacąues B eaudeąuin , Paris, Herstellung von Brennstoffen a-us P/lanzcnteile)t 
u. dgl. Bliitter oder andere Teile yon Pflanzen werden zerklcinert, getrocknet, 
gepreBt u. yerschwelt, wiihrend sie sich unter Druck belinden. Man erhalt feste- 
RiickstSnde yon hohem Heizwert. (Schwz. P . 105193 vom 28/5. 1923, ausg. 16/6.
1924. F. Prior. 7/6-11922.) O e l k e r .
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P ierre  A dolphe P la inem aison , Fr.ankreich (IIaute-Vienne), Brennstoff, welclicr 
aus einem Kohleublock o. dg]. mit darin angeordnetein Holzkorper besteht. Der 
letztere ragt zweckrnSBig aus dem Kohleublock lieryor, um ein bequemes Entziinden 
zu ermoglichen. (F. P. 554110 vom 19/11. 1921, ausg. 5/6. 1923.) Oe l k e r .

T heodore N agel, Brooklyn, N. Y.. Brcnnstoff. Man yermischt ein Tl. H2S 0 4 
yon etwa 50% mit '1 Tin. Melasse, yermengt 8 Tle. dieser Mischung mit 100 Tin. 
Kohlenpulyer, formt Briketts daraus u. erliitzt diese iiber 400° F. Es werden liarte 
u. rauclilos yerbrenneude Briketts erlialten. An Stelle von Melasse kann auch 
Sulfitpech oder eine Miselmng beider Stoffe yerwendet werden. (A. PP. 1 5 0 7 6 7 7 , 
1507678 u. 1 5 0 7 6 7 9  yom 8/12. 1.923, ausg. 9/9. 1924.) O e l k e r .

B urgoyne L ig h t & S ig n a l C orporation, New York, iibert. von: Zacharias 
Olsson, Westport, Connecticut, Fliissiger Brennstoff, welcher aus Petroleum oder dgl., 
Naphthalin u. einem schweren Paraffinol im Yerhiiltnis von 8 1 :9 :1 0  zusammen- 
gesetzt ist. D ie Mischung kann fiir Leucht- u. Heizzwecke Verwendung finden. 
(A. P. 1507619  vom 20/12. 1922, ausg. 9/9. 1924.) Oe l k e r .

T heodore N a g e l, New York, Agglomeriercn und. Brikettieren von fein ver- 
leiltem kohlenstoffhaltigem Materiał. Man yermisclit das Materiał, z. B. Kohlenstaub, 
mit einem geeigneten organ. Bindemittcl, wie Melasse, unter Zusatz yon Phosphor- 
sSure, komprimiert diese Mischung u. erliitzt sie auf eine 500° F. iiberschreitende 
Temp. — Die erhaltenen Briketts sind diclit u. hart u. yerbrennen oline Entw. 
von Rauch u. iiblem Geruch. (A. P. 1 5 0 7 6 7 3  yom 21/4. 1923, ausg. 9/9.
1924.) Oe l k e r .

T heodore N a g e l, New York, Briketlieren fein verteilter, kohlenstoffhaltiger Stoffe. 
Man yermischt Kohlenstaub u. dgl. mit Zellpech u. II3PO„ komprimiert die M. u. 
erliitzt sie auf eine iiber 700° F. liegende Temp. — Das Bindemittel wird unter dem 
EinfluB der Hitze in einen liartcn, wasserunloslichen Korper ye.rwandelt, der die 
Kohlenteilchen fest zusammeńhSlt. (A. P. 1 5 0 7 6 7 4  yom 21/4. 1923, ausg. 9/9.
1924.) Oe l k e r .

Theodore N a g e l, New York, Bindemittel zum Briketlieren fein verteilter, 
hhlenstoffhaltiger Materialien, welches aus Melasse u. dgl. und H3P 0 4 zusammen- 
gesetzt ist. Es liat die Eigenschaft, sich beim Erhitzen iiber 400° F. in einen 
harten, wasserunl. Korper zu yerwandeln. (A. P . 1 5 0 7 6 7 5  vom 21/4. 1923, ausg. 
9/9. 1924.) Oe l k e r .

Theodore N a g el, New York, Zur Brikettherstellung geeignetes Bindemittel, das 
durch Vermischen von Zellpech und II3PO, erhalten wird u. die Eigenschaft bat, 
beim Erhitzen iiber 400° F. sich in einen harten, wasserunl. Korper zu yerwandeln. 
(A. P. 15 0 7 6 7 6  vom 21/4. 1923, ausg. 9/9. 1924.) Oe l k e r .

W alter B roadbridge, E d w in  E dser und W a lter  H en ry  B easley , London, 
Herstellung von Kohlenbriketts. Fein yerteilte Kohle wird in mit einer Mineral- 
saure angcsiiuertem W . suspendiert und nach Zusatz von yerflussigtem Pech oder 
Tcer einem LUftungsprozeB unterworfen. D ie Kohlenteilchen iiberziehen sich dabei 
mit dem Bindemittcl und werden ausgeflockt, so daB sie sich durch Pressen leicht 
vom W. trennen lassen. (E. P. 189 2 2 0  yom 24/8.1921, ausg. 21/12. 1922.) Oe l k e r .

W alter B roadbridge, E d w in  E dser und W a lter  H en ry  B ea s ley , London, 
Herstellen von Kohlenbńketts. Ein Brei yon Kohle u. W. wird mit einem aus Pech, 
Naphthalin u. Phenanthren bestehendem Bindemittel durchgeriihrt,. wobei sich die 
Kohlenteilchen mit dem Bindemittel iiberziehen und ausgeflockt werden. D ie aus- 
geflockte Masse wird ohne weiteres in Pressen zu Briketts yerarbeitet. (E. P. 
189221 vom 24/8. 1921, ausg. 21/12. 1922.) Oe l k e r .

Societe L’A veb en e , Paris, Herstellung von Kohlenbriketts. Anthracit, Kohle 
oder Koks werden in fein yerteilter Form, gegebenenfalls nach Befeuchtung mit 
einer zur Erzielung einer plastischen M. erforderlichen Menge W . mit dem bei der
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Verdampfung von Sulłitcclluloseablauge verbleibenden neutralisierten Riickstand 
rermischt. worauf dic M. zu Briketton gepreBt und auf ctwa 200° crliitzt wird. 
(E. P. 197901  vom 29/6. 1922, ausg. 11/7. 1923. P. Prior. 19/5. 1922.) Oe l k e r .

S tew art R o y  I llin g w o r th , Brynfedwcn, Glamorgan, Engl., Herstellung eines 
ohnc Rauch verbrenncndcn Brennstoffes. Man yerseliwelt cin Gemisch von zwei 
Kohlen, dereń Harzgehalt zwischcn 5—8%  hegt bei Tempp. niclit iiber 500° C, 
oder 50— 100° unter dem Zersetzungsgrad des Harzes. (E. P . 186085  vom 24/3.
1921, ausg. 19/10. 1922.) Oe l k e r .

A lb ert B re isig , Wien, Vergasen von bituminosen Brennstoffen. Die Vergasung 
wird durch die Abhitze vou Geblasegascn bewirkt, wobei diese Abhitze in einem 
oder inehrcreu Akkumulatoren aufgespeichert wird. Das erzeugtc Gas, (ein Ge- 
misch von W assergas, Destillationsgas u. Dampf) oder ein Teil desselben, wird 
durch diese Akkumulatoren geleitet u. dann an einer geeigneten Stelle in den Gas- 
erzcuger zuruckgeleitet. (E. P . 2 0 7  651 vom 19/9. 1922, ausg. 27/12. 1923.) Oe .

H arald  N ie lsen , London, und B ryan L aing, Ilatfield, Verschivelen von kohlen- 
stoffhaltigen Substanzen. Das Ycrschwelen findet in einem Kolonnen-Ofcu statL 
Dic aus der ersteu Ketorte austretenden HcizgaSe werden zweeks Abscheidung der 
kondensierbaren Destillationsprodd. auf hohe Temp. gebracht u. in die zweite Eetorte 
eingelcitet usw. (E. P . 192515 voin 10/11. 1921, ausg. 1/3. 1923.) Oe l k e r .

E m ile  P iron, Brooklyn, und V irg in iu s Z e ilin g er  Caracristi, New York, 
Schwelvcrfahren. D ie zu verschwelenden Stoffe werden durcli eine gesclimolzene M. 
ais Heizmittel erhitzt, olme daB sic mit dem Heizmittcl in direkte Bcriilirung kommen. 
iSchwz. P. 105445 vom 22/3. 1923, ausg. 16/6. 1924.) Oe l k e r .

Stew art R oy  I llin g w o r th , Brynfedwen, Glamorgaii, Engl,, Verfahren zum 
Yerkokcn von Kohle. Man unterwirft die Kohle zunSchst einer Vorerhitzung bei 
500—600° unter AusscliluB von Luft, um alle nicht Koks hildenden Substanzen zu 
zerstoren. Hicrbei bleiben etwa 5% harzartige Stoffe in der M. zuriick. (E. P. 
186384  vom 26/5. 1921, ausg. 26/10. 1922.) Oe l k e r .

W a lter  B roadbridge, E d w in  E dser und W a lter  H en ry  B easley , London, 
Herstellung von Koks aus fein vcrleilter Kohle. Das fcin verteilte Materiał wird in 
W. suspendiert u. unter Riiliren in Ggw. eines verfliissigten Bindemittels (Teer u. 
Pech) mit Luft behandelt, wobei sieli die Kohlenteilchen mit dem Bindemittel uber- 
ziehen u. ausgeflockt werden. Die ausgeflockte M. wird dann brikettiert u. der 
Verkokung unterworfen. (E. P. 189506  vom 24/8. 1921, ausg. 28/12. 1923.) Oe lk er .

H ein rich  K oppers, Dcutschland, Herstellung von Koks. Man sorgt bei der 
Yerkokung durch Einleiten von Gasen, die von oben nach unten das zu yerkokende 
Materiał durchstreichen, fur eine moglichst gleiehmiiBige Verteilung der Hitze. Man 
gewinut dadurch ein hauptsachlich zum Erhitzen von Hochofen geeignetes Prod. 
(F. P. 564345 vom 2/3. 1921, ausg. 27/12. 1923. D. Priorr. 24/11. 1916. 3/5. 1917 
u. 25/4. 1918.) Oe l k e r .

W illia m  E verard  D avies, England, Herstellung von Koks. Man erhitzt zunachst 
bei mśiBig erhohter Temp. u. bei Ggw. von 0,2; dann wird die Temp. gesteigert 
nachdcm der 0 2 durch inerte Gase yerdrangt is t  Das Endprod. soli viel harz
artige Stoffe entlialten. (E. P. 566511 vom 19/5. 1923, ausg. 15/2. 1924.) O e l k e e .

Thom as A nderson B.eid, Crosby, Isle o f Man, Engl., Herstellung von Brenn- 
gasen aus Kalkofen, indem man die stark C 02-lialtigen Gase iiber gliiliende Kohlen 
leitet. wobei sic zu brennbarcm CO reduziert werden. (E. P. 1 8 8 0 2 2  vom 1 <•
1921, ausg. 30/11. 1922.) Oe l k e r .

The U nderfreed  S toker Company L im ited  und S am uel Mac E w en, Eng
land, Herstellung von Leuchtgas. Man yerschwelt Kohlenpulyer u. yerwendet einen 
Teil des dabei anfallenden fein yerteilten Kokses ais Heizmittel fur die Schwcl- 
retortsn. F. P. 5 6 4 5 0 2  yom 30/3. 1923, ausg. 4/1. 1924, E. Prior. 26/4. 1922.) Oe .
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G eorge H elps, Nuneaton, Engl., Herstellung und Yerbrcnnung von Gas. Man 
setzt einem niedriggriidigcn Gas, mit cinem yerhiiltnismaBig liohem Gehalt au N eine 
derartige Menge O zu, daB bei, vollstiindiger Verbrennung des Gases das Gcsamt- 
Yolumcn an N in der Misclmug anniihernd gleicli oder'geringer ist ais das Gesarnt- 
vol«mcn an N, welclies. gewohnlicli in Misclmngen hoehgriidigen Gases mit Luft 
gefundcn wird. (E. P. 189475 vom 26/5. 1921, ausg. 28/12. 1923.) Oe l k e b .

H ubert H em p el, Cliarlottenburg, Kombinicrter Gassauger-Teerscheider, gek. 
durch 2 oder mehrere mit Siebbleehen fiir die Teerscheidung ausgeriistete Glockeu,. 
die sieli in einem mit Sperrfl. gefiilltcn Kasten abweehselnd Uber einem in den 
Kasten hineinragenden u. die Sperrfl. iibcrragenden Rohrpaar bewegen, von denen 
das eine Kobr zum Gaseintritt u. das andcre zum Gasaustritt dient. — Der App. 
ist besonders fiir kleinere Betriebe bestimmt, fiir welche die getrennten Gassauger 
u. Tcerscheider wegen ilirer groBen Kosten u. des groBen Raumbedarfs nicht 
brauchbar sind. (D. R. P. 4 0 2 7 3 4  KI. 26d vom 11/3. 1924, ausg. 24/9. 1924.) Oe .

Johannes J e h n ig e n , Miilheim, Iiuhr, Verfahren zum Betriebe von paarweise 
zusammenarbeitenden Wassergascrzeugern, dereń oberhalb der Brennstoffseliichtcn 
liegende Biiume miteinander in Verb. stehen, dad. gek., daB das Gaserzeugerpaar 
sowohl beim HeiBblasen ais auch beim Gasen in weehselnder Reihenfolge derart 
hintcrcinander geschaltet wird, daB die beiden Gaaerzeuger von der HeiBblaseluft 
bezw. von dem Dampf in einander entgegengesetzten Riehtungen durchstromt 
werden, wobei wahrend der HeiBblasezeiten dem jeweils zweitgesclialteten Gas- 
erzeuger zusiitzlichc HeiBblaseluft zugefuhrt wird. — Es wird ermoglicht, fein- 
komige oder staubformige Brennstoffe unter Vermeiduug von Yerlusten zu vcr-
arbeiten. (D. R. P. 401685  KI. 24e vom 6/9. 1921, ausg. 9/9. 1924.) O e l k e b .

N aam looze Y ennootsehap  W erk tu ig en fa b riek  „R otator", Amsterdam, 
Skherheitsnerschlup fur Acctylenapparate, dad. gek., daB ein den WasserverschluB 
tragender Behiilter, welcher mit cinem das Ableitungsrohr des Acetylenapp. beein- 
flussenden Ventil verbunden ist, beweglicli gegeniiber dem unter dem Wasser- 
spiegel endenden Wasserrohr angebracht ist. —  Der VersehluB soli verliindem, 
daB eine etwa auftrctende Explosion sich in den Acetylenapp. fortpflanzen kann. 
(B .R .P . 4 0 2 7 3 3  KI. 26b vom 12/6. 1923, ausg. 23/9. 1924.) Oe l k e r .

G esellschaft fur M asch in elle  D ruckentw asseriing  m. b. H ., Duisburg, 
Enticasserung von Rohnoor unter Zcrstbrung seines Kolloidzustandes, dad. gek., daB 
man durch mechan. Bearbeitung, wie nieht cntwfisserndcs Sclilcudern oder Be- 
\vcgen nach Art der Butterbereitung aus Milch, die feste Phase zur Koagulation 
bringt u. danach das W. mechan. entfernt. (D. R. P . 4 0 1 8 6 9  KI. lOc vom 5/10.
1919, ausg. 11/9. 1924.) O e l k e k .

K arl Schneidera, Berlin-Lichterfelde, Aufbcreitung von Olsanden, dad. gek., 
daB in eincm k. Wasserbade der Ólsand auf cinem Riitteltisch diinn ausgebreitet 
wird u. auf diesem infolge der hin- u. hcrriittelnden Bewegung einem Sammel- 
behitltcr zuwandert, wobei der Sand sein 01 entliiBt u. wobei nur soviel W . u. 
Witmic ais Ersatz zugefuhrt wird, ais durch die Erwiirmung des frisclien Aufgabe- 
gutes u. den Austrag des entolten Sandes bedingt ist. — Der EntolungsprozeB wird 
besclileunigt u.' der Verbrauch an W . u. Heizmaterial yermindert. (D. R. P. 4 0 2 5 4 4  
KI. 23b yom 22/12. 1923, ausg. 18/9. 1924.) O e l k e r .

Standard Oil Company, San Francisco, Calif., iibert. von: F rancis H. Sm ith , 
El Segundo, und G eorge J. Z iser, Los Angeles, Calif., Reinigen von Petroleumolen. 
Die Ole, welche sich bekanntlich beim Stehen an der Luft dunkel farben, werden 
so lange geruhrt. bis die Fiirbung die Hochstgrenze erreiebt liat. Ilierauf neu- 
tralisiert man die in den Ólen entbaltenen Siiuren u. behaudelt sie dann mit einem  
Adsorptionsmittel. (A. P. 1 5 0 7 6 9 2  vom 31/7. 1922, ausg. 9/9. 1924.) O e l k e b .
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Carbide & Carbon C hem icals Corporation, Ko w York, iibert. von : H arold  
E. T hom pson, Clendenin, W est Virginia, Herstellung von Gasolin aus naliirlickeń 
Kohlenwasscrstoffgasen. Man erzeugt aus letzteren i ein Konzentrat der schweren 
KW-stoffe, zerlegte dieses in eine melir u. eine weniger fltichtige Fraktion, rekti- 
fiziert diese letztere, komprimiert dic flnchtigere Fraktion, kiihlt sie in einem Warmc- 
austauschcr durch die bei der Rektifikation der weniger fliichtigen Fraktion er- 
haltcnen Diimpfe u. liiBt sie dann in der Rektifikationskolonne an einer Stelle cx- 
pandieren, die obcrlialb der Einfuhrungsstelle der weniger fliichtigen Fraktion 
liegt. (A. P. 1 5 0 7 6 3 4  vom 29/8. 1921, ausg. 9/9. 1924.) O e l k e r .

H u gh  K n igh t, Riycrside, Ciilifornia, Plastische Masse. Man erhitzt Asphalt, 
Pech, natiirliches Bitumen usw. mit Stoffen, die mit dcm Wasserstoff dieser 
KW-stofle unter B. fliichtiger Stoffe reagieren z. B. l° /0 Schwefel, auf etwa 2001', 
dann setzt man zu der M. etwa 1% eines Metalloxyds z. B. Oxydes des Fe, Pb, 
Mn usw. u. yermischt hierauf mit erdigen Stoffen, Aluminiumsilicate, Kalk, CaCO0, 
S 0 2 die vor dem Zuseteen auf 100° erwiirmt worden sind. (A. P. 1 5 0 5 2 0 6  vom 
10/12. 1921, ausg. 19/8. 1924.) F r a n z .

F r itz  Seid en sch n u r, Berlin-Grunewald, Direkte Gewinnung von olfreicm 
Paraffin  aus Urteer bezw. seinen DesŁ-Prodd. neben kaltcbestśindigem Teer bezw. 
kiiltebestiindigen Destillaten nach Pat. 369883, 1. dad. gek., daB an Stelle eines 
Bzl.-A.-Gemisches ein Gemisch von A. mit halogensubstituierten KW-stoffen, wic 
CCI., u. dgl. zur Behandlung des Ausgangsmaterials Verwendung findet. — 2. dad. 
gek., daB an Stelle des Bzl. die alkaliliislichen Bestandteile der Teere — Teer- 
siiuren — mit A. gemischt, Verwendung finden. — D ie Feuergefiihrlichkeit des 
A.-Gemisches wird yermindert. (D. R . P. 403215  KI. 23b vom 18/11. 1919, ausg. 
23 /9 .1924 . Zus. zu D.R.P. 369883; C. 1923. II. 1131.) O e l k e r .

F ritz  Seidenschnur, Berlin-Grunewald, TJnmittelbare Gewinnung von Paraffin 
aus gcwohnlichem Schwelteer, Urteer oder dereń Destillatwnsproduklen, dad. gek., daB 
man diese Ausgangsstoffe in der Wiirme mit das Paraffin nicht oder nur schwer 
losenden Losungsmm. oder dereń Gemisclien in solcher Menge, gegebenenfalls im 
Gegenstrom, behandelt, daB sich die Harze, Rreosote u. fi. KW-stoffc unter 
Schichtenbildung von dem geschmolzenen Paraffin trennen. (D. R<. P . 403  275 
KI. 23b vom 15/7. 1919, ausg. 2o/9. 1924.) O e l k e r .

T. B u llin g er , M. U e lh a rd t, H . W eiB , W ien, H . W in tem itz , Prag, und
E . Zerner, W ien, Reinigen von Minei-alolen. Man behandelt Mineralole in der 
Wiirme mit II3 in Ggw. von FuUererde, Infusorienerde usw., auf welche Ni alleiu 
oder in Mischung mit Co, Fe oder Cu niedergesclilagen ist. (E. P . 21S989 vom 
12/6. 1924, Auszug yeroff. 3/9. 1924. Prior. 14/7. 1923.) F r a n z .

C ellu iose  e t  P ap iers (Societe de R ech erch es e t  d’A pplications), F ra n k re ich  
(Seine), Herstellung von Holzkohle. Wertlose pfianzliche Abfiille, wie Reisschalen, 
ITiilscn von Kornerfruchten etc. werden der Dest. unterworfen. — Es wird eine 
briichige M. erhalten, welche sich leicht zu einem feinen Pulver vermahlen liiBt. 
(F. P . 554281 vom 2/12. '1921, ausg. 8 /6 . 1923.) O e l k e r .

XXIV. Photographie.
S. E . Sheppard, E . P. W ig h tm a n  und A. P. H. T r iv e lli , Untersuchungen 

iiber photographisehe Empfindlichkcit. III. Topochemie der Entwieklung und scnsibili- 
sierenden K em e. (II. vgl. S h e p p a r d  u . W i g h t m a n ,  Journ. Franklin In s t .  195. 337;
C. 1923. IV. 555.) Zur Erkliirung von Erscheinungen, bei der Einfiihruug von 
Jodid in das Bromsilberkorn, bervorgerufen durch: 1. Anwresenheit von Jo d s ilb e r  
in der photograpli. Emulsion, 2. Behandlung yon Bromsilberschichten yor der 
Belichtung, wodurch bei der pliysikal. Entw. cin Anwachsen der Empfindlichkeit, 
bei der chem. Entw. eine Rotsensibilisierung bewirkt wird, 3. Behandlung nach der
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Belichtung, vor der Entw.j oder in Verb. mit dem Entwickler, wodurcli eine Be- 
schleunigung der Entw. fiir gewisse Entwiekler (Lainer-Eflfekt), bei der physikal. 
Entw. Scbleierbildung yeranlaBt wird, hat LOppo-Cramer die Hypothese der „Keim- 
bloBlegung“ aufgestellt, die von den Vff. zum Gegenstand eingehender Unterss. 
gemaclit wird. — Versś. iiber die Einw. von KJ in Verb. mit Chromsaure auf das 
latente Bild bei der physikal. Entw. vor dem Fixieren u. bei der chem. Entw. 
brachten eine Bestatigung derLuppo-Cramerschen Auffassung von dem begiinstigenden 
EinfluB das KJ auf die physikal. Entw. Untersehiede im Verhalten trockener u. 
yorher in reinem W . aufgeweichter Platten zeigten jedoeh, daB der EinfluB des 
KJ nur zum Teil dem Jodid selbst zuzuschreiben ist. D ie Einw. sehr yerd. CrOa 
nach der Jodidbehandlung sehwiichte das latente Bild fiir die chem. Entw. kaum, 
fur die physikal. Entw. dagegen erheblieh ab. Bei Diapositiyplatten konnte nach 
Zerstorung des latenteu Bildes durch Cr03 dieses durch 0,34°/Oigc KJ-Lsg. wieder 
zuriickgerufen werden (Zerstorung des „loslichen" u. „Wiederausgrabung“ des 
eingescblossenen, latenten Bildes [LO p p o -C k a m e r ]).

Wurde aber das regenerierte, latente Bild mit Cr03 entfernt, so blieb fur die 
physikal. Entw. nach dem Fixieren sehr wenig iibrig. Persulfat an Stelle yon Cr03 
erwies sich dem latenten Bild gegeniiber ais weniger wirksam. W ie im Fali der 
Cr03 konnte aber auch die durch Persulfat beryorgerufene Ilerabminderung der 
Empfindlichkeit durch ein Bisulfit- oder yollstiindiger durch ein neutrales Sulfitbad 
aufgehoben werden. Verss. iiber den Zusammenhang von Empfindlichkeit u. 
latentem Bild bestatigten L & p p o -C r a m ers Satz yon der Erleichterung der B. freier 
Ag-ICeime infolge der Anwesenbeit yon AgJ. Den Grund kierfiir glauben V£f. in 
der Gitterstruktur des AgBr bezw. des AgJ suchen zu miissen. Der EinfluB der 
Osydationsmittel u. des KJ auf die Empfindlichkeit wurde mit Hilfe yon Einkorn- 
schichten zu klaren yersucht. Es zeigte sieh, daB im allgemeinen die Einw. von 
Cr03 mit wachsender KorngroBe abnimmt. Bei sehr niedrigen Belichtungszeiten 
scheiut jedoch das Gegenteil der Fali zu sein. D ie Behandlung der Schichten mit 
Jodid (bis zu l° /0ig. Lsg.) bewirkt eine Aufspaltung des Halogcnsilberkorns in eine 
Anzahl kleinerer Partikelchen. Das Vorhandensein eines empfindliclien Kerns in 
dem Silberkorn bereits vor der Belichtung glauben Yft’. auf Grund yerschiedener 
Beobachtungen an einer Reihe yon Yerss. am AgBr-Korn bewiesen zu haben. 
Mkr. Unterss. chem. entwickelter, mit Cr03 u. KJ behandelter Korner zeigten, daB 
die Entw. yom Zentrum aus naeh auBen fortsclireitet. (Journ. Franklin Inst. 196. 
653— 673, 779— 802. 1923.) S a ć h t ł e b e n .

S. E . Sheppard, D er Dispersionsgrad der Ilalogema-binduiigen des Silbem in 
Beziehung zu den photograpldsclicn JEigenschaften. (Vgl. S. 415.) MaBgebend fiir 
die photogr. Eigenschaften yon Halogen-Ag ist der Dispersionsgrad, das MaB der 
Zusammenballung u. die Menge der adsorbierten Elektrolyte. Die Rontgenspektros- 
kopie hat gelelirt, daB alle Modifikationen von Halogen-Ag krystallin sind. Zu 
unterscheiden sind zwei Arten von lichtempfindlicliem Halogen-Ag, solches, das mit 
einem tjberschuB an loslicliem Ag-Salz, u. solches, das mit einem UberschuB an 
Halogensalz gefśillt ist. Das Verhaltnis der Empfindlichkeit einer Lippmannemulsion 
zu der einer hoehempfmdlichen Platte ist 1:150000, walirend der Korndurchmesser bei 
der ersteren 0,2 u, bei der zweiten 3—4 (i betragt. Der Durchmesser des K om s kann 
also nicht allein maBgebend sein. — Es haben sich Emulsionen herstellen lassen, die 
trotz gleicher Dispersittit u. gleicher Yerteilung yollkommen yerschiedene photo- 
graplu Charakteristiken ergaben. Im allgemeinen geben Emulsionen mit gleich- 
groBen Kornem (z. B. bei den Reproduktionsplatten) starkę Kontraste. Auch die 
\erteilung der ungleich groBen Korner ist yon EinfluB. Vf. hat mit seincn Mit- 
arbeitern unter Yerwendung yon Mikrophotographie u. Projektion eine Methode 
auagearbeitet zur Messung der Anzahl u. der „deckenden Fliiche“ der Korner.
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Eine Exponentialgleichung liiBt eine Bezieliung erkennen zwisclien der Hiiufigkeit
u. dem Durchmesser einer bestiminten KorngroCe. — Bei der Herst. der Emulsion 
ist das Riihren von Bedeutung, weil dadurcli ZusammenstoBe von Teilclien der 
verse1iiedenen GroBen miteinander u. mit Ioneu gefordert werden. Der Befund vou 
v . WEIMARN, daB mit steigender Konz. der wirksamen Ionen der Dispersionsgrad 
der Fiillungen ein Minimum durchliiuft, lieB sich fiir den Fuli der Emulsionen nicht 
bestiitigen. — Eiperimcntell wurde ferner festgestellt, daB die Gradation im 
allgcmeinen mit wachsender durchschnittlicher KorngriiBe abnimmt, doch lassen 
sieli auch Bedingungen finden, wo das Gegenteil der Fali ist. Vf. nimmt daher 
eincn „Empfindlichkeitsfaktor“ des einzelnen Korns an, der mitbestimmend ist. 
Wird eine Platte durch Behandlung mit Cr03 unempfindlicher gemacht, so waclist / ;  
diesen Eftekt zcigen kleinere Korner mehr ais groBere. — S v e d b e r g  liat gezeigt, 
daB dic Form der Schwarzungskurren nicht allein dadurch bedingt sein kann, daB 
die Liclitabsorption in einem Vielschichtenlager stattfindct, da auch Einschiclit- 
platten Gradation zeigen; u. daB nicht allein die Yerteilung der KorngroBen maB- 
gebend ist, weil aueh Emulsionen mit gleichmiiBigem Korn Gradation zeigen. Die 
zufiillige Verteilung der Empfindlichkeit unter den Kiirnern von gleicher GroBe 
ist zuzuschreiben: 1. dem Empfindlichkeitsuntersehied, der durch die bei der Herst. 
der Emulsion herrsclienden Bedingungen verursaclit ist u. 2. der nichtkontinuier- 
lichen, ąuantenmiiBigen Ycrteilung der Energie im Licht. S i l b e r s t e i n  hatte unter 
der Annahme, daB die Aufnalime von 1 Quant das Halogcn-Ag-Korn entwickelbar 
maclit, eine matliemat. Ableitung der Empfindlichkeit yersucht. Verss. ergabeu 
aber, daB 3 10  Quanten pro Korn absorbiert wurden. D ie Formel gilt also nur mit 
der Beschrankung, daB nicht die ganze Kornflache angreifbar ist, sondern nur eiu 
bestimmter Brucliteil. Die Existcnz von isolierten empfindlichen Stcllen ist experi- 
mcntell auch von S \’KDHERG fur den EntwicklungsYorgang gezeigt worden. Die 
Anzahl solcher Zentren, von dencn die Entwicklung ausgelit, ist direkt ein MaB 
fiir die Empfindlichkeit. D ie sog. „Eigenempfindlichkeit“ der Korner scheint sieli 
schrittweise mit deren GroBe zu ver;indern; an groBeren Kornern scheint sie hart- 
nackiger zu haften. — SchlieBlich liaben neucre Verss. des Yf. auch die Moglicli- 
keit dargetan, daB dic Empfindlichkeit dem kolloiden Ag zuzuschreiben ist, dessen 
TeilchengroBe zur Einleitung der Entwicklung niclit ausreicht. In Emulsionen, die 
durch Behandeln mit Cr03 weitgehend unempfindlich gcmaeht worden waren, 
konnte die Empfindlichkeit wieder erlangt werden durch Behandlung mit KJ. — 
Aus der Gesamtheit der bisher beobachteten Erscheinungen ergibt sich die 
Unmoglichkeit, eine allgemein gultige Tlieorie fur dic Empfindlichkeit zu finden. 
Bestimmte KorngroBe (u. Dispersitat) ist eine notwendigc, aber keine hinreicliende 
Bcdingung fur die Empfindlichkeit einer Emulsion. (SeienŁ Public. Rcs. Lab. 
Eastman Kodak Co. 7. 1 03— 13. Sep.) K e l l e r m a n n .

A. P . H. T r iy e lli  und S. E . Sheppard, N otiz iiber den Ein fiu ji der Krystall- 
form a u f die photochemischc Zersetzung von Silberbromidkryslallen. Die photochem. 
Zers. beginnt an isolierten Punkten und erstreckt sich von da aus iiber die ganze 
Krystallflachc; in iihnlicher W eise nimmt die E n tw ic k lu n g  von bestimmten Zentren 
ihren Ausgang. D ie Zentren aind in beiden Fallen r e g e l lo s  yerteilt. Dagegen 
zeigt der Fortgang der Zersetzung durch das Licht r e k t o r i e l l e  Eigenschaften in 
Anlehnung an die Krystallform. Vff. bcweisen das durch Mikrophotogramme bei 
1000 facher Vergr., die in Zeitabschnitten aufgenommcn wurden. (Scient. Public. 
Rcs. Lab. Eastman Kodak Co. 7. 84—85. Sep.) K e l l e r m a n n .

SchluB der Redaktion: den 17. November 1924.


